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Grannus und Sirona.

Von J. Klinkenberg.

(Mit einer Tafel.)

Die Weitherzigkeit der Romer in der Anfnahme fremder

Kulte niaclit sich besonders in den keltischen Landern bemerk-

bar. Ohne Zahl sind die keltischen Gottheiten, die wir sie im

briiderlichen Verein mit den Eingeborenen nach dem Ausweis

der Inschriften — denn die Litteratur schweigt iiber dieselben

fast vollstandig — theils nnter fremdem, theils unter romischeni

Namen, theils nnter einer Znsammensetzung beider verehren

sehen. Von den Knlten der keltisch-romischen Mischkultnr hat

keiner sich einer grossern Popularitat erfrent, als der der

Matronen; in zweiter Linie steht ohne Zweifel neben andern der

des Grannus, welcher fur Aachen eine ganz besondere Bedeutung

gewonnen und einen tiefen Eindruck ini Volksbewusstsein hinter-

lassen hat.

Nach Casar 1 verehrten die Gallier einen schon von ihm

mit dem griechisch-romischen Apollo identifizierten Gott, von

dem sie glaubten, dass er die Krankheiten verscheuche (Apolli-

nem morbos depellere). Zu dieser Nachricht tritt als will-

kommene Erganzung eine andere des Cassius Dio. Der Kaiser

Caracal la, so erzahlt uns dieser, litt neben verschiedenen k5rper-

lichen Krankheiten insbesondere an einer Gemiithskrankheit,

einer Art von Verfolgungswahnsinn. In seiner Noth ergab er

sich der Magie und wandte sich mit beharrlichem Gebet an

Apollo Grannus, Asklepios und Sarapis, aber keiner von diesen

half ihm 2
. Im Anfang des 3. Jahrhunderts (215 n. Chr.) stellt

demnach ein romischer Kaiser den Grannus auf dieselbe Stufe

') Bell. Gall. VI, 17.

a
) Cass. Dio LXXVII, 15: o5xe yap 6 'ArciXXwv 6 rpdvvo? o59-' I *AaxXrr

mog oOO-' b Sdpams xafasp rcoXXa \ikv ixexeoaavxi aOxtp, tzoXXol Zk xal rcpoa-

xapxsp^aavxi (i>^£Xrjasv.
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2 J. Klinkenberg

mit dem beriihmten griechischeu und agyptischen Heilgott —
ein Beweis ftir die Verbreitung und Beliebtheit seines Kultus

in damaliger Zeit.

Dasselbe lehren uns audi die erhaltenen Denkmaler dieser

Gottheit, die sich iiber den ganzen Osten und Norden des ehe-

mals von Kelten bewohnten Landerkomplexes verstreut gefunden

haben. Die meisten Weihinschriften hat Lauingen an der obern

Donau, in Bayern nahe der wiirttenibergischen Grenze gelegen,

und dessen Umgebung geliefert; es liegt daher die Vermuthling

nahe, dass sich hier ehemals ein hervorragendes Heiligthum des

Grannus befunden hat 1
. Mehrere unter diesen Inschriften be-

zeugen die Weihe einer Statue (signum) nebst Fussgestell; ein-

mal wird die Statue als eine silberne bezeichnet. Der im Bette

der Donau bei Faimingen aufgefundene Architrav einer Kapelle

zeigt Grannus in Verbindung mit der sancta Hygia 2
, der Altar

von Ennetach in Verbindung mit den Nymphen 3
. In Baumburg,

nordlich vom Chiemsee, begegnet er uns neben Sirona 4
. Dieses

Monument, ein Altar, der von Kloster Baumburg nach Irsing

kam, um daselbst als Weihwasserbecken zu dienen, 1846 aber

dem Munchener Museum einverleibt wurde, ist trotz seiner

schlechten Erhaltung von grosster Wichtigkeit wegen der bild-

lichen Darstellung der genannteu Gottheiten auf den Seiten-

flachen, die auf der angefiigten Tafel in Lichtdruck wieder-

gegeben sind. Apollo Grannus, dessen einziges Kleidungsstiick ein

den Riicken, die linke Schulter und den rechten Unterarm

bedeckender Mantel ist, tragt in der Linken eine ubermassig

*) Corpus Inscriptionum Latinarum vol. Ill, Nr. 5874 (Laningen):

[d]ei . apollinis . granni
\
[pro sal. imp. caes. m. auJrel-HIIIIIIIIII |

/////////////// I Ill II III I Hill P. P. I
• • • • [diojnysius. leg. aug.pr.pr.

\

kal. iunias.
\
— Nr. 5876 (Lauingen): apollini

\

granno \
m.ulpius

\

secundus
|
7 leg III Hal

\
cum sigiio

\
argenteo

\
v. s. 1. I. m

\
— Nr. 5881

(Unterfinningcn bei HBcbstMt) : apollini
\

granno
\
sabinius

\

provincia
\
lis. ex

voto
\

. I. I. m
\
— Nr. 5870 (Faimingen?): in h. d. d.

\
apoll. granno

\
baietu'us.

victor
|

et baienius. victor I et baienius victo
\
rinus . fili . eius. ex

\
vissu .

signum. cum
\
base

\
— Nr. 5871 (Faimingen): apollini

\

granno
|
signum cum

\

base. m. [trj. paftj
\

2
) C. I. L. Ill, Nr. 5873: apollini. granno. et sanctae hygiae . . . .

|

\\at

deum i[11of]rum pro salute luc . . . .
|

3
) C. I. L. Ill, Nr. 5861: apollini

\

granno
\
et. nimph

\
is. c. vidius

\

iulius. pro
\
se. et. suis

\
r. s. I. I. m

\

4
) C. I. L. Ill, Nr. 5588: apollini

\
granno [et

\
si] ronae

\
a/////////

|

llllllllllll\i»IILfolH\v sllm\
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Zeitschrift des Aachener Geschichlsvereins Bd. XIV, S. 2 If.

Seitenflachcn des Baumburger Altars im K. Bayer. National-Museum zu Miinchcn.
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Grannus und Sirona. 9

grosse Kithara, die Rechte, welche verstiimmelt ist, scheint das

Plektrum gehalten zu haben 1
. Sirona, mit einer lang herab-

wallenden Tunika und einem in breitem Faltenwurfe den Leib

umgebenden, iiber die linke Schulter und den linken Oberarra

geschlagenen Pallium bekleidet, halt in der gesenkten Rechten

eine Traube, in der erhobenen Linken ein Aehrenbiischel. Es
folgen die Weihinschrift einer Kapelle des Grannus und der Sirona

aus Grossbotwar in Wurttemberg (Xeckarkreis) vom Jahre 201 —
die einzige datierte Grannusinschrift 2 — , die von Neuenstadt

a. d. Linde 3 und die von Horburg im Elsass; letztere ist dem
Apollo Grannus Mogounus geweiht 4

. Was den nur hier vor-

kommenden Beinamen angeht, so hangt derselbe offenbar mit

den Gotternamen jener (meist britannischen) Inschriften zusammen,

welche deo Mogonti 5
, deo Mounti fi

, deo Mouno 7
, deae Mogontiae 8

,

auch dis Mountibus 9 geweiht sind 10
. Die westlichsten Punkte des

Landerstriches, welche Denkmaler des Grannus geliefert haberi,

sind Graux in den Vogesen" und Luxeuil im D6partement de

la Haute-Saone 12
. Beide sind geweiht ,Apollini et Sironae', ohne

dass das Wort ,Granno 4

beigefiigt ware; aber die Verbindung mit

Sirona, in der wir schon vorher die Gefahrtin des Grannus

*) Ueber dem ganzlich verstummelten Oesichte glaubt man noch die

Spuren des xptopOXog (eines eigenartigen, an Apollodarstellungen nicht seltenen

Haarschopfes) zu erkennen. — Die der Abhandlung ,Sirona4 Revue celtiquc

vol. IV p. 133 ff. beigegebene Nachbildung unseres Denkmals erregt ganz

falschc Vorstellungen.
2
) Corpus Inscriptionum Rhenanarum Nr. 1597: in . h. d. d. apofllijni. et.

sironae
\
aedem cum signis . c. Jonginius

\
ftperatm. vet. leg. XXII. pr. p. f

et . iunia . dera . coniunx. et. Ion
\

gini. jyacatus . martinula, hila
\

ritas.

8peratianus . fiti . in
\
suo . posueriwt . r. 8. I. f. m

\
muciano . et fabiano cos

s
) C. I. Rh. Nr. 1614: i. n.

\
h. d. d.

\
apolli .

\
ni gran

\
no hul .

vigio[n]nus die (= dec) c. a. g. pater
\

pro . fdio
|
hul. lepi

\
do . v. s. 1. 1.

\
m

*) C. I. Rh. Nr. 1915: apollini gran
\
no mogouno

|
q. licini trio

\
d s d I

s
) C. I. L. VII, Nr. 320, 958, 996.

fl

) lb. Nr. 321.

7
) lb. Nr. 997.

8
) Vgl. Bonner Jahrb. 69, S. 34 ff.

») C. I. L. VII, Nr. 1036.

10
) Von Mogon stammt durch Vermittelung des Personennamens Mogon-

tius der Ortsname Mogontiacum (Mainz).

") Bonner Jahrb. 20, S. 108 if. und 27, S. 80 if.: apollini et si
\
ronae

sacrum
|
biturix tuli f \

,2
) Ch. Robert, Sirona: Revue celtique vol. IV p. 133 ff.: apollini

\
et

sironae
\
idem

\
taunts

\

I*
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4 J. Kliukenberg

erkannt haben, lasst mit Sicherheit auch diese Denkmaler dem

Grannus zuweisen. Der Altar von Luxeuil zeigt ebenfalls bild-

lichen Schmuck: auf der Vorderseite unter der Inschrift eine

verstummelte Darstellung von Fruchten und Bandern, auf der

Ruckseite eine jugendliche, mannliche Gestalt, vollstandig unbe-

kleidet, welche das linke Bein rttckwftrts auf einen Gegenstand

aufgestiitzt hat, in dem man die Spuren einer Lyra zu erkennen

glaubt, wahrend sic in der Rechten das Plektrum halt 1
; auf den

Seitenflachen zwei mannliche, nur um die Huften bekleidete

Figuren, von denen die eine bftrtig, die andere unbartig ist.

Die Gestalt der Ruckseite ist naturlich Apollo in einer Stellung,

wie sie ahnlich auf einem Denkmal von Athen erscheint 2
; iiber

die beiden Gestalten der Seitenflachen lasst sich einstweilen

nichts sagen.

Wir wenden uns nunmehr gegen Norden. Hier begegnet

uns zunftchst eine Weihinschrift des Grannus und der Sirona

aus dem beriihmten Weinorte Nierstein bei Mainz 3 und eine

andere aus Trier 4
, deren nur zum Theil erhaltener Bilderschmuck

nocli Apollo mit der Lyra und einem Lorbeerzweig zeigt, wah-

rend Sirona ganzlich verschwunden ist. p]s folgt das verstummelte

Denkmal aus Erp bei Lechenich 5 und die hochberuhmte, zahl-

reichen Gottern, unter ihnen auch dem Grannus geweihte ara

Fulviana aus Bonn 6
. Aber noch weiter ging der Grannuskult,

wie das bei Arnheim im Rheinbette gefundene Bronzekastchen 7

und die Weihinschrift von Musselburgh, ostlich von Edinburgh

') So Ch. Robert a. a. 0. p. 141.

*) Huart, Monuments d'Athenes vol. I, p. 25.

3
) C. I. lib. Nr. 919: deo

|
apollini

\
et st'rotiae

\
iuh'a frontina \

t\ 8.

I. h m.
|

4
) C. I. Kh. Nr. 815: in h d d. apolli[ni]

|
et sfi/r[onaeJIIIIIHIoll |

6
) C. I. Rh. Nr. 506: in h dil | apollini grannfo] | n sc

attius
|

6
) C. I. Rh. Nr. 484: divum . sodah's . consufl et]

j
venio . die . et . post

sicanos
|

poxtque . picentis [virojs
\
ac . mow . hiberos . cfeitajs |

venetos . del-

mata/s taiirij
|
na . regna . post .feros . ia[p]u

\
das . germaniarum . con

\
su-

laris . maximus . paren/sj
\

adultae .prolis.geminale]
\
liberum . aram . dicavit

\

[sjospiti . concordiae
\
fgjranno . camensis . mar

\
ft] is . et . [p/acis . lari

[q]ui[n]
|

[et] deorum . stirpe
\

genito . caesari
\
fcj . fuhins . g . f \

maxi-

mus . lee
|

/ajug. pfrj . pr
\

Vgl. Zangcmeister, Rheinisches Museum,

Ncue Folge, Bd. XIX, S. 49 ff.

7
) Archftologischo Zeitung 1876, S. 205: apollini

\
grann

\
ch patemx

(x= u)
|
ex . imperio

\
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Grannus und Sirona. 5

in Schottland, beweisen '. Ja eine dem Grannus gewidmete

Bronzevase hat sich bis in die Provinz Vestmanland in Schweden

verirrt 2
, wie andererseits ein frommcr Kelte zu Rom seinem

Grannus und der Sirona ein Denkmal gesetzt hat 3
.

Was nun das Wesen des Grannus angeht, so deutet schon

seine Ideutifizierung mit dem griechisch-romischen Apollo

darauf hin, dass wir in ihm den keltischen Sonnengott zu

erblicken haben 4
. Damit stimmt die von zahlreichen Kennern

des Keltischen gebilligte Zusammenstellung seines Namens mit

irisch ,grian
4 = Sonne \ Wie aher der Lieht und Leben spendende

Sonnengott schon friih bei den Griechen und von Anfang an bei

den Romern als Heilgott aufgefasst und dort als dcXei^xaxo;,

iTicxoupio;, rcativ, hier als medicus. salutaris, medicinalis verehrt

') 0. I. L. VII, Nr. 1082: apollini
\

granno
\ q . lusius \ sabinia \

nus
\

proc
|
aug

|
r. a. 8. hi. m

|

2
) Bulletino del Inst. arch. 1883, p. 237, 19: apollini

\

granno
|
donum .

ammilius
|
constans . praef. temli

\
ipsitts

\
v s I I m

\

8
) C. I. L. VI, Nr. 3G: apollini

\

granno . et
\
sanctae

|
sironae

\
sacrum

;

ITebcrgangen ist bei dieser Aufziihhing dor Denkmaler des Grannus: 1. die

von Gruter 37, 11 aufgefiihrte Inschrift ,Brcttae, vico ad aninem Sargetiara,

in aedibus dominorura Ostrohiensiura', deren Fundort uubekannt ist: apollini

granno
\

et . sironiae . dis . prae
j
sentib . q . axius . aeli

j
anus . r. e. proc.

aug. c |; 2. eine hOchst zweifelhafte aus Walschbronn bei Saargemiiud: d.

apol[lini] sirofnjae et nymphis loci
\
centonius I. dicavit ex voto

|
Vgl. Ch.

Itobert, fipigraphie gallo-romaiue de la Moselle p. 12.

4
) Wir sind mit Gaidoz, le dieu gaulois du soleil: Revue archeologique,

3. s6rie, vol. V, p. 171 ff., der Ansicht, dass Cftsar bei seiner Ideutifizierung

des Graunus mit Apollo vornehmlieh den Heilgott im Auge gehabt hat;

dass er aber gar nicht an den Sonnengott gedacht haben soil, kOnnen wir

nicht glauben. Nicht erst in der Kaiserzeit, sondern schon seit Sulla war

Apollo auch filr den Homer Sonnengott (vgl. Pre Her, Roniische Mythologie

Bd. I 8
, S. 272); lediglich Heilgott war Aesculap. Doch dem sei, wie ihm

wollc, jedenfalls werden wir untcn Grannus aus seiuem Mythus als Sonnen-

gott erweiscn.

5
) So Maury, dc l'Apollon gaulois: Revue arch<5ol., Nouv. serie, vol. I,

p. 58 ff. Nach Gliick, Renos, Moinos und Mogontiacon S. 23, Anm. 77, ist

Grannus = Gransus von skr. ghrans, ghransas ,solis ardor, claritas*. Mone,
Urgeschichte des Badischen Landes Bd. II, S. 185 ff., leitet das Wort von

gftl.-ir. grcann ,Haar, Bart' ab, was ebenfalls auf den Sonnengott hinweist.

Aehulich Preller, Rom. Myth. I 2
, S. 272, Anm. 2. In Stokes, Irish

Gloss, p. 952 wird altir. grian (sol) mit Apollo glossiert. — Diese etymo-

logischen Verweisungen verdanke ich der Gttte des Herrn Oberlehrers Marjan

in Aachen, dem auch hier der gebuhrcnde Dank filr dicselben abgestattet

werden soil.
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6 J. Klinkenberg

wurde, so erging es auch seinem keltischen Bruder; und diese

sozusagen praktische Seite seines Wesens drangte seine Bedeu-

tung als Sonnengott vollst&ndig in den Hintergrund. Das beweisen

die angefiihrten Stellen aus Casar und Dio, ferner die Lyra und

der Lorbeerzweig des Trierer Monumentes, Attribute, welche

dem Apollo salutaris zukommen, endlich jene Inschriflen, auf

welchen er in Verbindung mit Hygia, der Gottin der Gesundheit,

und den Nymphen erscheint. Was die letztern angeht, so ist

genugsam bekannt, dass der Kult derselben vornehmlich an

Heilquellen heimisch war: in unserer Provinz hat Bad Tonisstein

im Brohlthal noch neuerdings ein dem Apollo und den Nymphen
geweihtes Denkmal geliefert 1

. Dies fuhrt auf eine besondere

Seite des Apollo Grannus, seine Beziehung zu den Heilquellen.

Ehe die Denkmaler dieser Gottheit in ausreichender Zalil bekannt

waren, hat man Grannus lediglich als Gott der Heilbader auf-

gefasst. Allerdings finden sich unter den ihm geweihtenlnschriften

drei, welche von Orten mit heilkraftigtn Quellen herruhren, die

von Graux, von Luxeuil und von Nierstein; aber alles, was wir

sonst aus Schrift und bildlicher Darstellung von Grannus wissen,

nSthigt uns, seinen Charakter allgemeiner zu fassen: er ist nur

deshalb der Beschiitzer heilkraftiger Quellen, weil er allgemein

Heil-(und Sonnen-)gott ist. Dagegen kennen wir eine andere

apollinische Gestalt des Keltenthums, welche lediglich auf Heil-

quellen Bezug hatte: Apollo Borvo oder Bormo, der den Aquae

Bormonis (heutzutage Bourbon-rArchambault) den Namen gegeben

hat 2
. Das Wort stammt von skr. ,bhar', ,ghar ( oder ,dhar c

,

Wurzeln, deren Grundbedeutung ,sieden' oder
?
wallen 4

ist

(griech. {r£p-|i6<;, lat. for-nus, for-nax, goth. varm-jan) 3
.

Neben Apollo Grannus erscheint am haufigsten, wie wir

gesehen haben, Sirona: sie ist seine fred a6|x^o)[io^ 4
. Der Name

der Gottin, im Anfange bald mit S, bald mit B — einer dem

!

) Vgl. Bonner Jahrbiicher 84, S. 63 ff.

*) Sieben Weihinschriften dieser Gottheit haben sich an den Badeorten

Bourbon-Lancy, Bourbonno-les-Bains und Aix-lcs-Bains gefunden. Vgl. G r e pp o

,

fitudes areh^ologiqucs sur les eaux thermalcs ct minSrales de la Gaule a

Tepoque romaine p. 25—32 und 51—59. Archiv fur Fraukfurts Geschichte

und Kunst, N. F. Bd. Ill, S. 8 ff. C. I. L. XII, Nr. 2443 und 2444.

8
) Vgl. Marjan, Kelt. Ortsnamen in der Khcinprovinz I, S. 16 und die

dort angeftthrten Stellen.

*) Die erschflpfendste Monographic Ton Ch. Robert, Sirona, in der

Revue celtique vol. IV, p. 133—144 und 265—268.
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Granuus und Sirona. 7

engl. th entsprechenden kelt. Spiralis — geschrieben, ist ety-

mologisch sehr dunkel 1
. Hier soil nur kurz auf die Verbreitung

ihres Kultus und auf das Wesen der Gottin, soweit es aus den

Denkmalern erschliessbar ist, eingegangen werden. Was den

ersten Punkt angeht, so finden wir Sirona naturgemass in den-

selben Gegenden verehrt, wie Grannus: Bauraburg im Osten,

Bordeaux im Westen. Mainz, Wiesbaden und Trier im Norden

sind die aussersten Fundstatten ihrer Altare. Hier bedarf es

nur noch der Auffuhrung derjenigen, auf denen Sirona allein

genannt ist
2
. Von diesen tragen das Denkmal von Trier und

von Sainte-Fontaine bildliche Darstellungen. Auf dem erstern

ist nur der untere Theil des Bildwerkes erhalten: die Fiisse

und der untere Rand der langen Tunika Sironas nebst Spuren

einer Ara 3
. Das Denkmal von Sainte-Fontaine, welches leider

bei dem Brande der Strassburger Bibliothek im Jahre 1870

untergegangen ist, bestand aus einer Buste Sironas mit Unter-

schrift. Die Gottin trag-t eine merkwiirdige Frisur, bestehend

aus einer dreifach iibereinander aufsteigenden Stirnrolle und

zahlreichen, den ganzen Kopf uppig umwallenden Haarrollen.

Das Gesicht ist oval und voll, die Augen iibermassig gross, der

fleischige Hals mit einem dreifachen Halsband umgeben 4
. Leider

*) H. M tiller, Aquae Grani, Apollo Granus und der mythiscbe Carolus

der trojanischen Franken (Bonner Jabrb. 33/34, S. 72 ff.) leitct ihren Namen
ab von aeipds, brennend, strahlcnd, Maury a. a. 0. von ir.-gal. sir-on,

Teau qui coule toujours oder l'eau bienfaisante; d'Arbois de Jubainville,

Etudes grammaticales sur les langues eeltiques, p. 36, l&sst B aus st entstehen,

sodass Birona = stirona ,Stern l ware.
2
) C. I. Rh. Nr. 1698 (Hockenbeim, Unterrbeinkreis, Baden): deae

\
siro-

nae
\
cl marcianus

\
v. s. I. 1. m

\
(Vgl. Revue celtique vol. IV, p. 265.) —

Cb. Robert, fipigraphie gallo-romaine dc la Moselle, p. 93 (Sainte-Fontaine

bei Saint-Avoid) : deaeBironae
\
maior ma

|

giati filius \
v s I m

\
— Bulletin

monumental VI, p. 252 (Corseul): num. aug. de
\
sirona . ca\\\\\

\
tnagiusia .

lib
|

v. s. 1. m
|

(Vgl. Revue celtique vol. IV, p. 265.) — Memoires de la

Socitfte arcb(3ologiquc de Bordeaux (Bordeaux): sironae
\
ndbucietus

\
toceti

fil |
v. s. I. m

|

— C. I. Rh. Nr. 1001 (Mainz): ///M*Vo/iff//////
|

\\que . im

1 1 III II I
llllnis . esnalllHI

|

////tortoe alie (?)////// |
Mlponius . secunlM

\ ///////

toamcuHIIIII
| /////// t . m /////// |

|
- Bonner Jabrb.

44/45, S. 63 ft*. (Wiesbaden): sironae
\

c. ialiusrestitutus
\

c. temp. d. s. p \

—
C. I. Rb. Nr. 814 (Trier): deae . Birona [e]

\
. I . lucanias. censo[ri]

\
nu[s]

IllllUsiJgillnm d [dj
\

8
) Bonner Jabrb. 16, S. 63.

4
) Vgl. die Abbildungcn bei Ch. Robert, fipigraphie gallo-romaine de

la Moselle p. 93 und Revue celtique vol. IV, p. 136.
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8 J. Klinkcnberg

vermissen wir alle Attribute, welche auf den Charakter der

Gottin einen Sehluss zuliessen. Dass sie wie Grannus Beziehung

zu Heilquellen hatte, beweisen die Funde von Denkmalern der-

selben in Sainte-Fontaine, Luxeuil, Nierstein und Wiesbaden.

Aber sie darf ebenso wenig wie Grannus lediglich als Gottin

der Mineralquellen aufgefasst werden l
. Die Attribute namlich,

welche sie auf deni Baumburger Monumente fiihrt, die drei

Aehren und die Traube, weisen mit Bestimmtheit darauf hin,

dass wir in ihr, wie Ch. Robert es ausdrtickt, eine die Trieb-

kraft der Natur fordernde und das Bose verscheuchende mutter-

liche Gottheit zu sehen haben, oder, urn noch einen Schritt

weiter zu gehen, dass sie eine Personiflkation der nahrung-

spendenden Mutter Erde ist, welche die nothwendigsten Lebens-

bedurfnisse, Brod und Wein, d. h. Speise und Trank, den Sterb-

lichen darreicht. Wie trefflich passt zu dieser Erklarung ihre

Verbindung mit dem die Triebkraft der Natur weckenden

Sonnengott 2
, wie trefflich ihre Verehrung an heilkraftigen Quellen,

die sie zum Wohle der Menschheit aus ihrem Schoosse hervor-

sprudeln lasst!

Wir haben bereits aus der Horburger Inschrift Mogounus

als Beinamen des Grannus kennen gelernt und auf den Zusammen-

haug des Wortes mit andern keltischen Gotternamen hingewiesen 3
.

Die Idcntitat von Mogounus (= Mogunus 1
) und Mounus ergibt

sich sofort aus dem schon in der alten keltischen Sprache

belegten Ausfall der Medien, insbesondere von g, zwischen zwei

Vokalen 5
. Mogon (St. mogont) und Mogounus (Mounus) sind

nur verschiedene Ableitungen von derselben Wurzel mog (= mag
in mag-nus), die eine mit dem Suffix - ont (alter - ant), die

andere mit - ouno (alter - anno) gebildet fi

. Sollte dies aber noch

') So noch Maury a. a. 0. p. 60 und Ch. Robert, Epigraphic p. 94.

Leteterer hat sp&ter seine Ansicht geaudert.

s
) Die gemeinsame Verehrung des Sonncngottes und der Erdgftttin in

Gallien bezeugt auch cin in Clarensac, D6partement du Gard, neucrdings

gefundener Altar, dessen oberer Theil zerstort ist, wahrend der erhaltene

das Sonncnrad und darunter dieWortc zcigt: et terrae
\
matri

\
Vgl. Alliner

in der lievue epigraphique du midi dc la Gaule vol. II, p. 108; daraus Revue

celtique vol. IV, p. 187.

3
) Vgl. S. 3.

4
) ou, u und 6 bezeichnen densclben Laut. Vgl. Zeuss, Grainmatica

eeltica S. 88.

5
) Zeuss a. a. 0. S. 166 if.

6
) Gluck a. a. 0. S. 22 ff.
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Grannus und Sirona. 9

nicht geniigen, urn von der Identitat beider zu ilberzeugen,

so beseitigt jeden Zweifel der Fund einer deo Mogonti und einer

deo Mouno geweihten Inschrift an demselben Orte (Habitan-

cium). Mounti verhalt sich zu Mogonti wie Mouno zu Mogouno,

und auch hier komnit uns der Fund zweier Inschriften mit den

verschiedenen Fornien (in Plumptonwall) zuHulfe 1
. Nothigt uns

nicht alles dies, in deni deus Mountius oder Mogon Britanniens

Grannus oder doch wenigstens eine bestimnite Erscheinungsform

desselben zu sehen? Wer hatte auch eher auf den Nanien des

.grossen
4 und jinachtigen

4 Gottes Anspruch, als der heilbringende

Sonnengott? Mogontia, aus St. mogont mittels des Suffixes - io

gebildet, ist als Femininum zu Mogon zu betrachten 2
; weist

uns diese Erwagung nicht auf Sirona als die dea Mogontia von

Sablon bei Metz bin, zumal da (lurch die di Mountes (C. I. L.

VII 1036) auch die Verehrung des Gotterpaares Grannus und

Sirona unter deni Nanien der ,niachtigen Gotter' bezeugt scheint?

Hinzu kommt, dass die Verehrung der keltischen Gottheiten

unter ihren Beinamen auch anderweitig bekannt ist; z. B. deo

Mercurio Visucio et sanctae Visuciae, d. h. Rosmertae 3
.

Fur Aachen gewinnt der keltische Sonnengott dadurch ein

besonderes Interesse, dass er der Stadt den Nanien gegeben

hat: ohne Zweifel lautete derselbe im Munde der Rouier Aquae
Granni, aus dessen Lokativform erst mittelalterliche Unkennt-

niss das sprachwidrige Aquisgranum herausbildete. Es gab eine

Reihe von Badeorten in keltischen Landen, vornehmlich solche

mit warmen Quellen
?
welche den Nainen Aquae verbunden mit

dem Genitiv eines keltischen Gotternamens fiihrten; so Aquae

Aponi (Abano bei Padua), Aquae Neri (Neris-les-Bains, Dfep. de

TAllier), Aquae Nisineii (wahrscheinlich Bourbon-Lancy, Dep.

Saone et Loire), die schon erwiihnten Aquae Bormonis, Aquae

Sulis (Bath in England) und wahrscheinlich auch Aquae Maponi

(in Britannien) 4
. Unter den erwahnten Gottheiten sind drei als

Apollines bekannt: Apollo Borvo und Apollo Mapouus durch

inschriftliche Zeugnisse, Apollo Nisineius durch die an Konstantin

gerichteten Worte des Eumenius beziiglich der warmen Quellen

') Der offenbare Fehlcr des Steinraetzen deo Mogti fiir Mog[on]ti C. I.

L. VII, Nr. 320 ist nicht im Stande, diese Thatsache zu crschUttern.
2
) GlUck a. a. 0. S. 21.

3
) 0. I. Rh. Nr. 1581; vgl. Nr. 1704. Gluck a. a. 0. S. 21, Anm. 75.

4
) Vgl. Archiv fttr Frankfurts Geschichte und Kunst, N. F. Ill, S. 6 ff.
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10 J. Klinkenberg

bei den Aeduern panegyr. VI, 22: ,Miraberis profecto illam

quoque nuininis tui (d. i. Apollos) sedem et calentes aquas sine

ullo solis ardentis indicio'. Zugleich zeigt die angefuhrte Stelle

den Zusammenhang, den man zwischen den warmen Quellen

und der Sonne bezw. dem Sonnengotte herstellte. Wie trefflich

passen in diesen Kreis die Aquae Granni als Bezeichnung der

warmen Schwefelquellen AachensM

Nichtsdestoweniger ist in alter und ncuer Zeit dem Grannus

sein Anrecht auf dieselben, das ihm zuerst Konrad Celtes

vindiziert hatte, bestritten worden: die nrittelalterliche Schreibung

Aquisgrani tragt die Schuld daran. Man hat an ein Mitglied

der bei Tacitus so oft erwahnten gens Grania als Namengeber

gedacht: aber kein Granier lasst sich auch nur in die lockerste

Beziehung zu Aachen briugen 2
. Einen andern Weg hat K. Simrock

eingeschlagen 3
. Er nimmt an, zu Aachen habe Wodan unter dem

bekannten Beinamen Grani sammt seinem Ross, welches ebenfalls

Grani hiess, besondere Verehrung genossen: ihm verdanke die

Stadt ihren Namen. Im Altdeutschen seien die Barthaare als

Granen bezeichnet worden, und nach Isidor hatten die Gothen

ihr lang herabwallendes Haar so benannt. Bei dem Gotte ziele die

Bezeichnung auf den Bart, bei dem Rosse auf die Mahne, und

bei beiden seien unter derselben Sonnenstrahlen zu verstehen.

Die ROmer hatten den deutschen Grani, der urspriinglich Sonnen-

gott sei, mit ihrem Apollo identifiziert, aber nur mit dem
bartigen, nicht mit dem unbartigen. — Bei dem heutigen Stande

unseres archaologischen Wissens dttrfte kaum noch jemand im

Ernst diese Ansicht vertheidigen. Von einer Aufnahme ger-

manischer Elemente in den romischen Kult zeigt sich kaum

eine Spur 4
; und dies kann bei der Nationalfeindschaft zwischen

') Von Grannus ist auch benannt Grannonum, Stadt in Armorica am
litus Saxonicum (Not. dig. occ. p. 106; ilber keltischc Stadtenainen auf

-onum vgl. Gliick, Die bei Caesar vorkommenden keltischen Namen S. 118),

sowie die Eaux graunnes, Name eines Baches, in welehen sich die warmen

Quellen von Plombieres ergiessen (Robert in der Revue celtiquc IV, p. 144,

Anm. 1).

*) Zusammenstellung dieser Versuche bei Lersch, Aachen-Burtscheider

Kurliste dcs Jahres 1872 S. 4 ff.

a
) Das m ilerische und romantische Rheinland * S. 890 ff. Vgl. Bonner

Jahrb. 39/40, S. 329.

4
) Was in demselben ehemals fur germanisch gait, hat sich mehr und

mehr als keltisch herausgestellt ; so die Matronen (Bonner Jahrb. 83, S. 57)

und Nehalennia (Bonner Jahrb. 57, S. 196 ff.); selbst die dca Hludana oder
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Granmis und Sirona. 11

Romern und Germanen gar niclit Wunder nehnien; dagegen hat

sich die keltische Gotterwelt mit der romischen ganz durch-

drungen. Ebensowenig lassen sich Nanien von Orten romischer

Grundung nachweisen — und eine romische Griindung ist Aachen

zweifellos 1 — , welche gernianisch waren oder germanische Be-

standtheile enthielten; dagegen sind solche mit keltischen oder

keltisch-romischen Namen insbesondere in den Rheinlanden in

Menge vorhanden 2
. Das keltische Sprachgebiet hat die Denk-

maler des Apollo Grannus geliefert, auch in solchen Gegenden,

wo bis dahin kein Germanenstamm angesiedelt war, z. B. im

Herzen von Gallien und in Britannien. Und wenn endlich

Grannus nur der bartige Apollo sein soil, so zeigen die bekannt

gewordenen Darstellungen ihn im Gegentheil stets unbartig. Es

spricht also alles daftir und nichts dagegen, in den Aquae Granni

die unter dem Schutz des keltischen Grannus stehenden Heil-

quellen zu erblicken, wenn auch bis heute in Aachen und seiner

nacbsten Umgebung kein Steindenkmal von ihm Zeugniss ablegt.

Aber ein die Jahrhunderte uberdauerndes Denkmal hat sich

Grannus im Andenken der Bewohner Aachens gestiftet. Wie

hier nachweislich schon seit mehreren Jahrhunderten der ostliche

Thurm des Rathhauses seinen Nanien tragt 3
, so gilt er noch

heute dort im Volksbewusstsein als Griinder der Stadt. Schon

das unachte Privileg Karls des Grossen fur Aachen, welches

nach den Untersuchungen Loersch's kurze Zeit vor der Kano-

nisation des grossen Kaisers im Jahre 1165 verfasst ist, enthalt

diese Sage 4
. „Ihr wisst", so spricht in demselben der Kaiser,

Hludeua (HluBena) wird nicht ohne Grund als keltische Gotthcit betrachtet

(Bonner Jahrb. 50/51, S. 184).

*) Bonner Jahrb. 60, S. 12 ff. — Lersch, Die Ruinen des Romerbades

zu Aachen. — Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereiiis III, 8. 7 ff.

8
) Vgl. Marjan, Keltische Ortsnamen in der Rheinprovinz. 3 Theile.

Aachen 1880—82.

^ Petrus a Beeck, Aquisgranum p. 3 unten.
4
) G. Rauschen, Legende Karls des Grossen. Mit Anhang ttber

Urkunden Karls des Grossen und Friedrichs I. filr Aachen von H. Loersch,

S. 180: Nostis, qualiter ad locum, qui Aquis ab aquarum calidarutn aptatione

traxit vocabulum, solito more venandi causa egressus, sed perplexione silva-

nim, errore quoquc viarum a sociis sequestratus veni, thcrmas calidorum

fontium ct palatia inibi repperi, quae quondam Granus, unus de Romanis

principibus, frater Neronis et Agrippae, a principio construxcrat. Quae longa

vetustate descrta ac demolita, frutetis quoque ac vepribus occupata nunc

renovavi, pede equi nostri, in quo scdi, inter saltus rivis aquarum calidarum
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12 J. Klinkenbcrg

„wie ich eines Tages nach meiner Gewohnheit auf die Jagd

auszog, aber durch die vielfach verschlungenen Walder und das

Durcheinander der Wege von meinen Geftihrten getrennt wurde

und dabei an den Ort kam, welcher von den dort vorhandenen

warmen Quellen den Namen Aquis crhalten hat, und wie ich

daselbst die Warmbader und Palaste auffand, welehe dereinst

Granus, ein romischer Grosser, ein Bruder des Nero und Agrippa,

zuerst gcgrundet hatte. Nachdeni diese lange Zeit hindurch

verlassen und zerstort, auch mit Gebiisch und Dornen bewachsen

waren, habe ich sie jetzt wieder hergestellt, nachdem der Fuss

des Pferdes, auf dem ich sass, im Walde die Bache warmen
Wassers verspiirt und entdeckt hatte." Die Verbinduug des

Grannus mit Nero in dieser Sage hat schon Pauls meiner Ansicht

nach richtig gedeutet 1
. In Nero, dem beruchtigten Christen-

verfolger, sah das Mittelalter das personifizierte Heidenthum in

damonischer Gestalt: zur Zeit des hi. Augustinus ging die Sage,

er lebe heimlich fort, und noch im 11. Jahrhundert zitterten

die Bewoliner Roms vor seinem Schatten. Auch die heidnischen

Gotter verwandelten sich im Mittelalter in Uamonen; und so

scheint unsere Sage dem Gedanken Ausdruck geben zu wollen,

dass Grannus eine ahnliche Damonengestalt wie Nero sei. Darauf

deutet auch der Umstand, dass Grannus im Diplom Friedrich

Barbarossas vom Jahre 1166 im Anschluss an seine Bezeich-

nung als frater Neronis ein ,paganus et scelestus' genannt

wird. Wenn man aber in der Verbindung von Grannus und

Nero auch eine Beziehung auf die Zeit vermuthet, in welcher

die ersten baulichen Anlagen in Aachen nach dem Ausweis der

dort aufgefundenen Legionsziegel entstanden sind, so ist das

wohl zu weit gegarigen. Eher enthalt eine Anspielung auf die

Zeit der Griindung der Stadt nach meiner Ansicht die Zusammen-

stellung des Grannus mit Agrippa. Letzterer gilt namlich im

Mittelalter als Grunder Kolns. Wenn daher die Sage Grannus

und Agrippa Bruder sein lasst, so will sie damit auf den ziem-

lich gleichzeitigen Ursprung der beiden Schwesterstadte hiu-

weisen. Uebrigens spricht auch der Umstand fur eine allegorische

Deutung der Aachener Grundungssage, dass unmoglich ein Zeit-

alter im Emste Agrippa und Nero als Bruder betrachten konnte.

perceptis ac repertis. — Ueber die Zeit der Abfassung des Privilegs vgl.

a. a. 0. S. 164 ff.

l
) Aus Aachens Vorzeit II, S. 21 if.
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Grannus und Sirona. 13

Viel wichtiger, aber lcider etwas verdunkelt, ist eine audere

Grannussage. In ihrer altesten Form findet sie sich in einem

Leydener Kodex dcs 13. Jahrhunderts ,
. Urn namlich das Wort

Aqnisgranum zu erklaren, erzahlt derselbc folgende Geschichte

:

Karl hatte zu Aachen eine Geliebte, quandam mulierem fatatam,

sive quandam fatam, quae alio nomine nimplia vel dea vel adryas

appellator, mit der er geschlechtlich zu verkehren pflegte. Wenn
Karl zu ihr kam, lebte sie, wenn er hinwegging, starb sie.

Eines Tages, als Karl bei ilir war, drang ein Sonnenstrahl in

ihren Mund, der an ihrer Zunge ein Goldkom (granum auri)

bildete. Dies trennte Karl ab, und sogleich war sie todt und

lebte nicht wieder auf. — Vorab sei bemerkt, dass die Sage

eine Reihe von Wandlungen durchgemacht und nocli heute weit

und breit als die Sage vom Ring der Fastrada bekannt ist, den

Erzbischof Turpin in einen See bei Aachen wirft und dadurch

das Herz des Kaisers an diese Statte fesselt. Fur unsern Zweck
hat natiiiiich nur die alteste Fassung Worth. Dass in Karl nicht

die historische, sondern eine gottliche Person zu sehen ist,

beweist seine enge Verbindung mit der Gottin; dass unter ihm

Grannus verstanden werden muss, geht aus dem auf Volks-

etymologie berulienden ,granum' hervor, das der vom Sonnengotte

ausgehende Strahl an ihrer Zunge erzeugt und Karl sich aneignet 2
.

Es ist klar: man hat in Aachen den bekannten zweiten Griinder

der Stadt in den Mythus des wenig bekannten crsten ein-

geschoben. Zweimal gibt dieser in verschiedener Form demselben

Gedanken Ausdruck: der Sonnengott hat eine Geliebte, die lebt,

') J. Grimm, Deutsche Mytbologie 4 I S. 361, Anm. 3: Aquisgraui

dicitur Ays ct dicitur co, quod Karolus tenebat ibi quandam mulierem fatatam

sive quandam fatam, quae alio nomine ninipha vel dea vel adriades (wohl zu

lesen: adryas) appellatur, et ad banc consuetudinem habebat et earn cogno-

scebat, et ita erat, quod ipso accedente ad earn vivebat ipsa, ipso Karolo

recedente raoriebatur. Contigit, dum quadara vice ad ipsam acccssisset et cum

ea delectaretur, radius solis intravit os eius, et tunc Karolus vidit granum

auri linguae eius affixum, quod fecit abscindi, et contingenti (lies: in conti-

nent!) mortua est nee postea revixit. — Vgl. H. Milller, Aquae Grani,

Apollo Granus und der mytbische Karolus der trojanischen Franken in den

Bonner Jahrb. 33/34, S. 56 ff., insbesondere S. 73 ff.

*) Auch sonst erscheint Karl an Stelle des Sonnen- (und Heil-) Gottes,

so besonders in der Sage, dass Karl bei einer Pest auf Weisung eines Engels

am friihen Morgen einen Pfeil abgeschossen, und dass die Eberwurz, in

welcher der Pfeil stecken blieb, die von der Krankbeit Befalleneu gebeilt

babe. Vgl. H. Mttller a. a. 0.
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14 J. Klinkenberg

wenn er sie besucht, die aber stirbt, wenn er sich von ihr trennt.

Aber wer ist denn jene Geliebte des Karolus-Grannus? Jac.

Grimm halt sie fiir eine mit den Badern in Zusammenhang

stehende Wasserjungfrau 1
. Allein in der altesten Form der

Sage fehlt jeder Bezug der Gottin auf das Wasser; denn dass

dieselbe neben einer Reihe anderer Bezeichnungen auch nympha

genannt wird, ist vollstandig bedeutungslos. Nein, die Geliebte

des Sonnengottes mit dem angefuhrten Mythus kann nur die

Gottin der Erde sein: sie lebt auf im Friihling, wenn der

Sonnengott sieh mit ihr vermahlt, sie stirbt im Winter, wenn

er sich von ihr zuruckzieht 2
. Nun haben Wir aber oben gesehen,

dass audi Sirona, die Gefahrtin des Grannus, als Erdgottin

aufzufassen ist. Und so glaube ich keinen zu ktthnen Schluss

zu machen, wenn ich die Geliebte des Karolus-Grannus zu

Aachen auf Sirona dcute. Damit ware denn auch die Be-

dingung erfullt, an welche K. Simrock die Annahme des kel-

tischen Grannus als derjenigen Gottheit gekuupft hat, welche

Aachen den Namen gegeben habc, dass namlich sein Mythus

aufgezeigt werde: an den Wassem des Grannus hat derselbe

sich erhalten in der oben gedeuteten Sage.

Nachtrag.
Durch die Giite des Gcheimcn Justizrathes Herrn Professor Dr. Locrsch

ging mir nach Vollendung des Druckes vorstehender Abhandlung dor soeben

erschienene 51. Band (1. Band der 6. Serie) der Memoires de la soci£te*

nationale des antiquaires dc France zu, welcher S. 253- 357 cinen sehr brcit

angelegten Aufsatz von Aug. Prost entMlt rait dem Titel: Aix-la-Chapelle.

fttude sur le nom de cette ville. Der erstc Hauptabschnitt desselben, ,Aquac

Granni 4

, beriihrt sich vielfach mit ineinen Ausfiihrungen, ohne in irgcnd cinem

Punkte neue Resultate zu bringen. Prost erklart Grannus noch immcr fur

einen ,des dieux guerisseurs pr£pos6s aux sources thennales, comme Borvo

et Vindonnus notarameut 4

(p. 293). HOchst bezeichnend ist der Umstand, dass

die augezogenen Inschriften niclit nach dem 0. I. L. und C. I. TlhM sonderu

nach de Wal, Mythologiae septentrionalis monumenta epigraphica latina

zitiert werden. Auf diese Weise ttbersieht der Verfasser nicht bloss mehrere

leicht zugangliche Denkmftler, sondern lasst sich auch Ungenauigkeiten und

') Grimm, Mythologic 4 I S. 488, Anm. 2.

2
) Einen weitern Hinweis auf die Erdgottin kann man auch in dem

Korn erblicken, welches aus ihr hervorsprosst
;
golden ist dasselbe mit Rttck-

sicht auf den Sonnengott.
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Grannus und Sirona. 15

Fchler zu Schulden kommen. Wenn er z. B. p. 282 de Wal folgcnd den

Namen des Mogon auf zwei Inschriften von der Apposition ,vitae restitutori'

begleitet scin lasst und daraus die entsprecheuden Schlussfolgerungen zieht,

so lautet die einc dieser Inschriften — die andere vermag ich nicht zu

identifizieren — in Wirklickkeit (C. I. L. VII Nr. 958): deo
\
mogonti

|

VITIRE

SRN |
ae . secund \

v s I m
|

In der dritten Zeile liegt offenbar der Name
des auch sonst in Britannien vorkoramenden deus Vitiris, auch Vitris oder

Veteris (vgl. 0. I. L. VII Nr. 444, 761, 763 etc.). Als sehr zweifelhaft muss

ferner die Berechtigung zu der vom Verfasser p. 281 vorgenommenen Zusammen-

stellung des Namens Mogoninon auf eiuer spanischen Inschrift (C. I. L. II

Nr. 3136) mit den GOtternamen Mogounus, Mogon etc. bezeichnet werden. Die

am Schlusse verstttmmelte Inschrift lautet: mogoninon
\
c . Mi . silvani

\ und

enthalt in der erstcn Zeile wahrscheinlich den Namen eines Sklaven oder

einer Frau. Sonderbar muthet es auch an, dass Prost von deu allcrdings

nicht zahlrcichen, aber hSchst charakteristischen Ucberresten der rOmischen

Kultur in Aachen nichts weiss (p. 269 und Anm.). Das Einzige, was ich

der Arbeit verdanke, ist die Kenntniss einer weitern Grannusinschrift aus

Branges bei Autun, veroffentlicht in den Memoires de la SociGte 6duenne, 1876,

p. 522; indessen war es mir bis jetzt unmoglich, in den Besitz des Textes

der Inschrift zu gelangen.
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Romerstrassen im Regierungsbezirk Aachen.
1

Von J. Schneider.

III.

(Mit einer Kartc.)

Nachdem in den friiheren Abschnitten 2 die einzelnen Strassen-

zweige beschrieben worden, sollen im Nachfolgenden — der

beiliegenden Karte von Norden nach Siiden folgend — die an

diescn Strassen mit Einschluss der Verbindungsstrassen gelegenen

Fundstellen romischer Alterthumer aufgefuhrt werden.

A. Haupt- und Seitenstrassen 3
.

1. Niederlandische Grenze-Elmpt-Reg. Bez. Dusseldorf.

Die Strasse kommt von der Maas bei Roermonde und geht

tiber Gladbach zum Rheine bei Neuss.

Bonner Jahrbueher LXVI 5. Picks Monatsschrift VI 256 jf.

Aachener Zeitschrift XII 156. Die alien Heer- und Handelswege V18.

Die an der Strasse gelegenen Fundstellen romischer Alter-

thumer — Gladbach, Neuss — liegen nicht im Reg. Bez. Aachen.

*) Abkurzungcn. Bonner Jahrbueher = Jahrbtlcher des Vereins von

Altcrthumsfreunden im Kheinland. Picks Monatsschrift,~ Monatsschrift fiir

rheinisch-westfalische Geschichtsforschuug und Alterthumskunde und Monats-

schrift fiir die Geschiehte Westdeutschlands. Aachener Zeitschrift — Zeit-

schrift des Aachener Geschichtsvereins. Die alten Heer- und Handelswege =
J. Schneider, Die alten Heer- und Handelswege der Germanen, Rtimcr und

Franken im deutschen Reichc.

Die noch nicht verOffentlichtcn Auffindungen des Verfassers sind mit *

bezeichnet.

2
) Aachener Zeitschrift VII 173, XI 67, XII 148.

3
) Da viele Strassen bis jetzt nicht in ihrer ganzen Ausdehnung unter-

sucht sind, so lasst sich vorlaufig eine durchgreifende Scheidung in Haupt-

und Seitenstrassen nicht bewirken, insofern Anfang und Ende grossentheils

unbekannt sind.
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2. Vlodorp-Wegberg-Reg. Bez. Dusseldorf.

Die Strasse kommt von der Maas bei Linne und fiihrt iiber

Miillfurt nach Neuss.

Picks Monatsschrift VI 259. Die alten Heer- und Handels-

wege V 19.

Die an der Strasse gelegenen Fundstellen romischer Alter-

thumer — Miillfurt, Neuss — liegen ausserlialb des Reg. Bez.

Aachen.

3. Bruggen-Go Ike rath- Julich -Drove- Zingsli eim-

Lommersdorf.

Die Strasse kommt von der Maas bei Venlo, geht iiber

Julich und durch die Eifel bis Crov, wo sie liber die Mosel setzt.

Bonner Jahrbucher LXXIII 4, LXXXI 2. Aachener Zeit-

schrift XII 152. Die alten Heer- und Handelswege V 18.

Dovern: Mauerwerk.

Bmner Jahrbucher LXXIII 4.

Tetz: Inschriften.

Bonner Jahrbucher LXXXIII 151.

Julich: Juliacum. Kastell und Ansiedlung (Mauerwerk,

Inschriften, Antikaglien, Munzen, C4r&ber).

Bonner Jahrbucher XXV 139, LIII 298, LXI143, LXIV21,
LXXVLI 66, LXXX1II 152. Aachener Zeitschrift I 53, 58, 90;

II 166.

Altenburg: Inschrift.

Bonner Jahrbucher XLI 137.

Pier: Inschriften, Antikaglien.

Bonner Jahrbucher XXXIX 195, IjXXXIII 152, LXXXIV
75, 78, 79.

Heidenburg (b. Hoven): Mauerwerk, Antikaglien, Munzen.

Bonner Jahrbucher XXXI 137, LXV1II 155. Picks Monats-

schrift V 246. Aachener Zeitschrift VIII 119.

Mariaweiler: Mauerwerk, Inschriften, Antikaglien, Munzen.

Bmner Jahrbucher IXVII 73, LXVflJ 154, LXIX 109.

Picks Monatsschrift V 246.

Gtirzenich: Lindesina. Ansiedlung (Mauerwerk).

Bonner Jahrbucher XXIX 66. Aachener Zeitschrift XI 68.

Boisdorf: Graber.

Bonner Jahrbucher V 405.
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18 J. Schneider

Niederdrove: Antikaglien.

Mittheilung des Herrn Stadtarchivars Pick in Aachen.

Dottel: Inschrift.

Eick, Die romische Wasserleitnng aus der Eifel nach Kbln S. 36.

Zingsheim: Inschriften.

Eick, Die romische Wasserleitnng S. 23.

Rohr: Inschrift.

Bonner Jahrbucher L1I 175, LIII 172, LXXX1II 139.

Lommersdorf: Inschrift, Antikaglien, Mtinzen, Graber.

Bonner Jahrbucher LVII 219.

4. Golkerath-Hilfarth-Burtscheid-Astenet-Herbesthal.

Seitenstrasse von Nr. 3, geht bei Golkerath ab und fiihrt

tiber Burtscheid nach Belgien 1
.

Aachener Zeitschrift XII 155.

Hilfarth: Antikaglien, Mtinzen, Graber.

j^achener Zeitschrift VI 244.

Gereonsweiler: Inschrift.

Mittheilung des Herrn Stadtarchivars Pick in Aachen.

Euchen: Mauerwerk, Antikaglien.

Mittheilung des Herrn Stadtarchivars Pick in Aachen.

Schonforst: Mauerwerk.

Aachefier Zeitschrift VII 176.

Burtscheid: Mauerwerk, Inschriften, Antikaglien, Mtinzen.

Bonner Jahrbucher XXXIII 276, LX 12, LXVII 155.

Aachener Zeitschrift VII 320, XI 272.

As tenet: Antikaglien, Graber.

Quix, Beschreibung des Kreises Eupen S. 66.

5. Lommersdorf-Reg. Bez. Coblenz.

Seitenstrasse von Nr. 3, geht nordlich von Lommersdorf ab

und nur eine sehr kurze Strecke durch den Reg. Bez. Aachen,

dann tiber Aremberg und Adenau an den Rhein bei Andernach.

Bonner Jahrbucher LXXXI 3. Die alien Heer- und Handels-

wege V 18.

Die an der Strasse vorkommenden Fundstellen romischer

Alterthtimer — Adenau, Wassenach, Andernach — liegen ausser-

halb des Reg. Bez. Aachen.

') Hiernach ist das nOrdliche Ende der Strasse No. 3 (A. Z. XII 155)

zu verbessem.

Digitized byGoogle



Romerstrassen im Regierungsbezirk Aachen. 19

6. Niederlandische Grenze-Erkelenz-Bettenhoven.

Die Strasse kommt von der Maas bei Roermonde und zieht

ttber Lechenich und Meckenheim an den Rhein bei Remagen.

Bonner Jahrbiicher LXXVII1 5. Aachener Zeitschrift XII
153. Die alten Heer- und Handehwege V 18.

Erkelenz: Inschriften.

Annalen des historischen Vereins fur den Niederrhein V 73.

Aachener Zeitschrift XII 153.

Titz: Mauerwerk.*

Rodin gen: Inschriften.

Bonner Jahrbiicher LXXXIII 148. Aachener Zeitschrift IV230.

Bettenhoven: Inschriften.

Bonne?- Jahrbiicher IV 182, 230, XII 56, LXXXIII 150.

Aachener Zeitschrift IV 230.

7. Reg. Bez. Koln-Gusten-Aldenhoven-Hastenr*ath-

Kornelimunster-Raeren-Belgische Grenze.

Die Strasse kommt vom Rhein bei Grimlinghausen und

fuhrt iiber Caster und Kornelimunster nach Belgien.

Bonner Jahrbiicher LXXIII 4, LXXV 189. Picks Monats-

schrift VI 256, 100. Aachener Zeitschrift VIII 102, XII 152.

Die alten Heer- und Handelswege V 19.

Rodingen: s. o. Nr. 6.

Giisten: Inschriften.

Bonner Jahrbiicher LXXXIII 150. Aachener Zeitschrift IV230.

Aldenhoven: Antikaglien.

Bonner Jahrbiicher XXVII 161.

Putzdorf: Inschriften.

Bonner Jahrbiicher V 338, LXXXIII 180.

Bergrath: Antikaglien.

Koch
}
GeschicMe der Stadt Eschweiler I, S. 25.

Hastenrath: Inschrift, Antikaglien.

Bonner Jahrbiicher LXXXX 20. Koch, Geschichte der Stadt

Eschweiler I 23.

Lichtenbusch: Antikaglien.

Mittheilung des Herrn Stadtarchivars Pick in Aachen.
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8. Reg. Bez. Dusseldorf-Ameln-Julich-Aldenhoven-

Linden-Aachen-Belgische Grenze.

Die Strasse kommt von der Zuydersee und zieht ttber Cleve,

Gladbach, Jtilich, Aachen nach Lflttich.

Bonner Jahrbiicher LXXIII 3, LXXXI 3. Picks Monats-

schrift VI 256. Aachener Zeitschrift VII 173, XI 172, XII 149.

Die alien Ileer- und Handelswege V 19.

Mundt: Mauerwerk, Antikaglien.

Brockmuller, Topographic de? Kreises Julich S. 501. Kultenbach,

Der llegierungsbezirk Aachen S. 269.

Julich: s. o. Nr. 3.

Aldenhoven: s. o. Nr. 7.

Schleiden: Mauerwerk, Inschrift, Antikaglien, Munzen.

Bonner Jahrbiicher XVI 81.

St. Jobs: Munzen.

Aachener Zeitschrift XI 279.

Haaren: Antikaglien, Munzen.

Aachener Zeitschrift XI 278.

Aachen: Kastell und Ansiedlung (Mauerwerk, Inschriften,

Antikaglien, Munzen, Graber).

Bonner Jahrbiicher I 128, XXXII 137, XXXIII 216,

XXXIX 193, XLII 148, L1II 300, LV 238, LX 12, 150,

LXXIII 154, LXXM: 65, LXXVIII 139, 153. Aachener Zeit-

schrift I 31 ff., III 7, VII 155, 159, 181, XI 73, 272. West-

deutsche Zeitschrift fur Geschichte und Kunst II 428, VII 1.

Lersch, Das Bad Aachen und die Ruinen des Itbmerbades. Aachens

Vorzeii III 95, 96, 115, 116. Aachener Volkszeitung 1885, Nr. 233,

256. Echo der Gegenwart l<b85 Nr. 202. Aachener Anzeiger 1885

Nr. 145, 146. Lokalanzeigerfur Aachen und Burtscheid 1888 Nr. 57.

9. Reg. Bez. Diisseldorf-Gevelsdorf-Julich-Inden-

Gressenich - ROtgen -Weiwertz - Amel - Reg. Bez. Trier.

Die Strasse kommt vom Rheine bei Neuss und lauft stidw&rts

zur Sauer bei Wallendorf.

Bonner Jahrbiicher LXXIII 5. Picks Monatsschrift VI 256 ff.

Aachener Zeitschrift XII 149. Die alten Ileer- und Handelswege V15.

Mtinz: Inschrift, Antikaglien.

Bonner Jahrbiicher LXXXII1 151. Corre&pondenzblatt der

westdeutschen Zeitschrift fur Geschichte und Kunst V Nr. 7.

Julich: s. o. Nr. 3.
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Alt dor f: Inschrift.

Bonner Jahrbucher XIX 05, LXXXII1 151. Aachener Zeit-

schrift IV 230, VI 111. .

Inden: Mauerwerk, Antikaglien.

Bonner Jahrbilcher LXXII 128.

Lamersdorf: Mauerwerk, Antikaglien.

Bonner Jahrbucher I 61, LXXV 180. Aachener Zeitschrift

XII 140.

Hamich: Mauerwerk, Antikaglien.

Aachener Zeitsvhrift II 148, VII 248.

Gressenich: Mauerwerk, Inschriften. Antikaglien, Miinzen,

Graber.

Bonner Jahrbucher I 128
?
XI 68, XXV 208, XXIX 67,

XXXI 137, LXVI 100, LXXIII 6. Aachener Zeitschrift II 141,

III 138, MI 143, XI 68.

Breiniger Berg: Antikaglien, Miinzen.

Aachener Zeitschrift XII 150.

Rotgen: Mauerwerk.

Bonner Jahrbucher LXXVII 234.

Grun Kloster: Mauerwerk.

Picks Monatsschrift VII 537. Montjoier Volksblatt 1801 Nr. 41.

Allerfeld: Mauerwerk. Antikaglien.

Picks Monatsschrift VII 530. Aachener Zeitschrift XII 151.

Kreisblatt fur Maimedy 1881 Nr. 61.

Amel: Mauerwerk, Antikaglien, Graber.

Picks Monatsschrift VII 177. Bormann, Beitrag zur Gcschichte

der Ardennm II 126.

Auf Kahlert: Graber.

Kreisblatt fur Malmedy 1883 Nr. 10.

Breitfeld: Mauerwerk, Antikaglien.

Bonner Jahrbucher LIII 331. Picks Monatsschrift VII 535.

Kreisblatt fur Maimed*/ 1882 Nr. 25, 00; 1883 Nr. 33.

Neidingen: Mauerwerk, Antikaglien, Miinzen, Graber.

Bonner Jahrbilcher LXXV 170, 175. Kreisblatt fur Malmedy

1882 Nr. 25, 00; 1883 Nr. 33.

10. Miinsterbildchen-Aachen-Horbach-Niederlandische

Grenze.

Seitenstrasse von Nr. 9, geht bei Mnnsterbildchen ab unci

uber Aachen zur Maas bei Maaseyck.
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Bonner Jahrbiicher LXXIII 3. Aachemr Zeitschrift VII 174,

281, VIII 1 ff. y
XI 71, XII 150. Die a/ten Heer- und Handels-

wege V 15.

Friesenrather Hof: Mauerwerk.

Aachener Zeitschrift V 311, VIII 109, XII 150.

Aachen: s. o. Nr. 8.

Silstern: Gr&ber.

Aachener Anzeiger 1885 Nr. 70.

Schurzelt: Antikaglien, Graber.

Aachener Zeitschrift VII 161, 174, 281.

Mittel-Frohnrath (bei Horbach): Inschriften, Antikaglien,

Miinzen, Graber.

Bonner Jahrbiicher XXXIII 277. Aacliener Zeitschrift VII

282, XI 27!).

Auf einem Theile dieser Strasse lauft eiue Route des Anton.

Itinerary.

Die alten Heer- und Handelswege VIII 17.

11. Bracht-Reuland-Luxemburgische Grenze.

Seitenstrasse von Nr. 9, gelit nordlich von Bracht ab und

fiihrt uber Malscheid ins Luxemburgische.

Lascheid: Mauerwerk.

Bormann, Beitrag zur Geschichte der Ardennen II 104.

12. Reg. Bez. Trier-Blankenheini-Roderath-

Reg. Bez. Koln.

Die Strasse kommt von Trier und gelit uber Blankenheim

und Meckenheim nach Bonn.

Bonner Jahrbiicher LXVI 85, LXVII 21, IXXIX 1 ff.

Aachener Zeitschrift XII 160.

Die Fundstellen romischer Alterthiimer an dieser Strasse

— Bitburg,Fliessem, Nattenheim, Neidenbach, Schiiller, Jfinkerath,

Esch u. s. w. — liegen ausserhalb des Reg. Bez. Aachen..

Auf einem Theile dieser Strasse lauft eine Route der

Peutingerschen Tafel und des Anton. Itinerars.

13. Xiederl&ndische Grenze-Heinsberg-Geilenkirchen-
Zopp-Aachen-Eupen-Malmedy-Pont-St. Vith-

Reg. Bez. Trier.

Seitenstrasse von Nr. 12, geht nordlich von Bitburg ab

und lauft uber Aachen zur Maas bci Roermonde.
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Bonner Jahrbucher LXXIII 4, LXXXI 3. Aachener Zeit-

schrift VIII 109.

Heinsberg: Miinze.

Bonner Jahrbucher L VII 222.

Elchenrath: Antikaglien, Munzen.

Aachener Zeitschrift XI 279.

Wiirselen: Antikaglien, Munzen.

Aachener Zeitschrift III 7, VII 159, XI 278, 279.

Aachen: s. o. Nr. 8.

Wiesenbach: Graber.

Bormann
y
Beitrag zur Geschichte der Ardennen II 102.

Breitfeld: s. o. Nr. 9.

14. Pont-Luxeraburgische Grenze.

Seitenstrasse von Nr. 13, geht bei Pont ab und fiilirt iiber

Recht ins Luxemburgische.*

An der Kapelle: Mauerwerk, Antikaglien.

Picks Monatsschrift VII 344.

15. Reg. Bez. Trier-Sch<>nberg-Amel-Malmedy-

Belgiscbe Grenze.

Seitenstrasse von Nr. 12, geht bei Nattenheira ab und fiilirt

iiber Priim und Malniedy nach Belgien.

Aachener Zeitschrift XII 154.

Schonberg: Mauerwerk.

Bonnann, Beitrag zur Geschichte der Ardennen II 126.

Amel: s. o. Nr. 9.

Eiberdingen: Munzen, Graber.

Picks Monatsschrift VII 177.

16. Belgische Grenze-Malmedy-Butgenbach-

Reg. Bez. Trier.

Seitenstrasse von Nr. 12
r
geht bei Neidenbach ab und lauft

iiber Ormont und Malniedy nach Belgien.

Bonner Jahrbucher LXVII 23, LXXVIII 28. Aachener

Zeitschrift XII 154.

Die Fundstellen romischer Alterthumer an dieser Strasse

— Nattenheim, Kirchberg, Niederhersdorf, Anselterhof — liegen

ausserhalb des Reg. Bez. Aachen.
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17. Nettersheim-Zingsheim-Harzheim-Reg. Bez. Koln.

Seitenstrasse von Nr. 12, geht siidlieh von Blankenheiin

ab und lauft fiber Euskirchen und Metternicli an den Rhein bei

Oberwesseling.

Bonner Jahrbucher LXVII 85, LXXIX 6. Die alten Heer-

und Handelstrege V 16.

Nonnenbach-Blankenheim: Antikaglien.*

Blankenheim: Mauerwerk.*

Harzheim: Mauerwerk. Antikaglien.

Bonner Jahrbucher LXX 152, LXXII 35. Eick, Die ronmche

Waxserleitung S. 67.

G i 1 s d o r f - P e s c h : Mauerwerk.

Bonner Jahrbucher LXXII 135.

Heistartburg (bei Holzheim): Antikaglien, Graber.

Bonner Jahrbucher LXXIX 15. Kick, Die ronmche Wasser-

leitung S. 70.

18. Reg. Bez. Koln-Duren-Hiirtgen-Simnierath-

Montjoie - Biillingen - Schonberg Reg. Bez. Trier.

Die Strasse konimt von der Sauer bei Echternach und lauft

liber Diiren und Kerpen nach Koln.

Picks Monatmhrift VI 100. Aachener Zeihchrift XI 6*.

Gurzenich (Gorzunerica) : Ansiedlung (Mauerwerk).

Aachener Zeitschrift XI 68.

Gey: Inschrift, Antikaglien.

Bonner Jahrbucher XXIX 66.

Montjoie: Mauerwerk.*

Schonberg: s. o. Nr. 15.

Auf einem Theile dieser Strasse lauft eine Route der Peu-

tingerschen Tafel.

Aachener Zeitschrift XII 158.

19. Kesternich-Schleiden-Schinidthcim-

Reg. Bez. Trier.

Seitenstrasse von Nr. 18, geht bei Kest enrich ab und fuhrt

iiber Hilleslieim und Manderscheid bei Zcltingen an die Mosel.

Bonner Jahrbucher LXXII 23, LXXV 14. Aachener Zeit-

svhrift XII 15!). Die alten Heer- und Handehuege V 19.

Sis tig: Antikaglien, Graber,*

Digitized byGoogle



Romerstrasson im Re^ierungsbezirk Aachen. 25

Heidenkopf: Graber.

Bonner Jahrbucher LXXIX 2.

Auf einem Theile dieser Strasse lauft eine Route der Peu-

tingerschen Tafel und des Anton. Itinerars.

20. Dahlem-Neuhof-Sourbrodt-Belgische Grenze.

Seitenstrasse von Nr. 19, geht am Heidenkopf ab und ftthrt

nach Belgien.

Bonner Jahrbucher LXVII 23, LXXV 16. Aachener Zeit-

schrift XII 158.

Wirtzfeld: Inschriften, Antikaglien.

Bonner Jahrbucher LXXV 168.

Sourbrodt: Antikaglien.

Bonner Jahrbucher XXI 125.

21. Schloss Rimburg-Baesweiler-Durboslar-Julich-

Reg. Bez. Koln.

Die Strasse kommt von Maastricht und geht iiber Julich

nach Koln.

Bonner Jahrbucher XXXI 131, LXIV 21, LXXVI 25.

Pick* Monatsschrift VI 256. Aachener Zeitschrift IX Iff., XII 152.

Die alten Heer- and Handehwege V 13.

Durboslar: Mauerwerk.

Bonner Jahrbucher XVI 81.

Julich: s. o. Nr. 3.

Auf dieser Strasse laufen Routen des Anton. Itinerars und

der Peutingerschen Tafel.

Die alien Heer- und Handehwege VIII 15
}

16.

22. Niederlandische Grenze-Tuddern-

Niederlandische Grenze.

Seitenstrasse von Nr. 21, geht bei Falkenburg ab und nur

eine kurze Strecke durch den Reg. Bez. Aachen, dann an den

Rhein bei Xanten.

Bonner Jahrbucher XXXI 12i
} 127, LXVI 1 ff. 9

LXVII 26
,

LXVIII 5, LXXVI 26. Aachener Zeitschrift XI 71. Die alten

Heer- und Handehwege V 13.

Tlidderen: Theudurum. Ansiedlung (Mauerwerk. Antikag-

lien, Munzen, Graber).
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Bonner Jahrbilcher III 83, VIII 179, LXVI 2, XXXI 135.

Picks Monatsschrift VI 15. K. v. Veith, Vetera castra S. 14.

Auf einem Theile dieser Strasse lauft eine Route des Anton.

Itinerars K

Die alien Heer- und HandeUwege VIII 16.

23. S tetter nich-Dur en- Soller-Embken-F loisdorf -

Mechernich-Miinstereifel.

Seitenstrasse von Nr. 21, geht bei Jtilich ab und uber

Munstereifel und Kreuzberg an den Rhein bei Breisig.

Bonner Jahrbucher LXXVIII 2, LXXXI 1. Aachener Zeit-

schrift IX 5, XII 152. Die alien Heer- und Handelswege V 14.

So Her: Inschriften.

Bonner Jahrbilcher XX 91.

Embken: Inschriften, Antikaglien.

Bonner Jahrbucher XII 42, LXXXI1I44, 50, 139, LXXXVII
195. Aachener Zeitschrift IV 230.

Acharmar Muhle (bei Burvenich): Mauerwerk.

Bonner Jahrbilcher XXV 34.

Floisdorf: Inschriften, Antikaglien, Graber.

Bonner Jahrbilcher XXIII 73, XXV 33, LXXXIII 148.

Eick, Die romische Wasserleitung S. 108.

Mechernich: Mauerwerk, Antikaglien, Graber.

Bonner Jahrbilcher XLIV 103, LXX 153, 154. Eick, Die

rdmische Wasserleitung S. 48.

B lei berg: Mauerwerk, Antikaglien, Mtinzen.

Eick, Die rdmische Wasserleitung S. 37.

Holzheim: Mauerwerk.

Eick, Die rdmische Wasserleitung S. 63.

Heistartburg: s. o. Nr. 17.

24. Niederzier-Sievernich-Reg. Bez. Koln.

Seitenstrasse von Nr. 23, geht bei Niederzier ab und uber

Rheinbach an den Rhein bei Linz.

Bonner Jahrbucher LXXVIII 2. Die alten Heer- und Handeh-

wege V 14.

x
) Der wiederholt und zuletzt ausfiihrlich im 8. Heft S. 16 der „alten

Heer- und Handelswege" erbrachte Nachweis, dass die in dein Anton. Itinerar

von Xanten Uber Tttdderen nach K6ln aufgefiihrte Strecke keine „Staatsstrasse tt

,

sondern cine Route ist, die auf drei verschiedencn Strassen von Xanten
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Kelz: Mauerwerk, Antikaglien, Mtinzen, Graber.

Bonn, Rumpel, Fischbach, Materialim z. Geschichte Dunns H. 7.

Aachener Zeitschrift II 141.

Sievernich: Antikaglien, Graber.

Bonner Jahrbucher XXIX 279, LXXXV1I 73. Eick, Die

romische Wasserleitung S. 104.

25. Krodwigshaus-Vettweis-Zulpich.

Seitenstrasse von Nr. 23, geht bei Krodwigshaus ab und

fiihrt uber Zulpich und Rheder an den Rhein bei Meldem.

Bonner Jahrbucher LXXJIII 3. Die alten Ileer- und Handels-

wege V 14.

Vettweis: Inschriften.

Bonner Jahrbucher XX 81, LXXXIII 143.

Geich: Mauerwerk, Inschrift, Antikaglien, Munzen.

Bonner Jahrbucher XXII 131, LXXXIII 142. Eick, Die

romische Wasserleitung S. 105.

26. Niederlandische Grenze-Aachen-Stolberg-

Duren-Reg. Bez. Koln.

Die Strasse kommt von der Maas bei Maastricht und lauft

fiber Aachen und Lechenich an den Rhein bei Urfeld.

Picks Monatsschrift VI 100. Aachener Zeitschrift VII 174,

VIII 105, XI 67, XII 148. Die alten Heer- und Handelswege

V 19.

Aachen: s. o. Nr. 8.

Rothe Erde: Inschriften, Antikaglien.

Quix, Biographie des Oerh. Chorus S. 45.

Stolberg: Mauerwerk, Antikaglien.

Bonner Jahrbiicher LXI 166, LXXVII 210. Aachener Zeit-

schrift VII 174. Schneider, Ueberskht der Lokalforschungen in

Westdeutschland S. 10.

Diepenlienchen: Antikaglien, Munzen.

Aachener Zeitschrift II 145, III 138.

Gressenich: s. o.,Xr. 9.

nach Koln lauft, scheint noch nicht ubcrall durchgedrungen zu sein; so lescn

wir z. B. im 1. Bd. II S. 12 der „Kunstdenkmaler der Rheinprovinz" von

Paul Clemen: „Die wichtige Staatsstrasse von Xanten nach KOln durch-

schneidet das Gebiet des heutigen Krcises (Geldern) in seiner ganzen Lftnge."
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28 J. Schneider

I) ur en: Antikaglien, Graber.

Picks Monatsschrift I 380.

Girbelsrath: Antikaglien, Miinzen, Graber.

Bonner Jahrbucher VIII 180, IX 154. Aachener Zeitschrift

XII 148.

27. Luxemburgische Grenze-St. Vith-Gemiind-

Reg. Bez. Koln.

Die Strasse kommt von Rheims und lauft liber Gemund

und Zulpich nach Koln.

Bonner Jahrbucher XXXI 48, LXVII 26, LXXV 1 ff.,

LXXVI 1 ff. Picks Monatsschrift VI 100. Aachener Zeitschrift

XII 156. Die alien Heer- und Handelswege V 15 1
.

Steinemann: Grab.

Bonner Jahrbucher LXXV 20. Picks Monatsschrift VII 543.

Bormann, Beitrag zur Geschichte der Ardenmn I S. 60.

Thoramen: Mauerwerk, Antikaglien, Graber.

Bormann, Beitrag zur Geschichte der Ardennen I S. 55, II

S. 105.

Auf einem Theile dieser Strasse lauft eine Route der Peu-

tingerschen Tafel.

28. Reg. Bez. Koln-Xideggen-Siramerath-Hohes Venn-

Belgische Grenze.

Die Strasse kommt von Koln und lauft liber das hohe Venn

nach Belgien.

Aachener Zeitschrift XII 156.

Niederdrove: s. o. Nr. 3.

Am Gesief (b. Schmitt): Mauerwerk.

Aachener Zeitschrift XII 157.

29. Nideggen-Mliddersheim-Reg. Bez. Koln.

Seitenstrasse von Nr. 27, geht bei Nideggen ab und zieht

iiber Lechenich an den Rhein bei Wesseling.

M ii d d e r s h e i m: Mauerwerk, Inschriften, Antikaglien, Mlinzen.

Bonner Jahrbucher XX 96, LXXXIII 144, 241. Ekk, Die

romische Wasserleitung S. 104.

l
) In der Karte ist z. 1. „Espeler tt

st. „Lcngeler u
.
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Rttraerstrassen ira Regieruugsbezirk Aachen. 20

30. Belgische Grenze-Astenet-Hergenrath-

Belgische Grenze.

Die Strasse lauft nur eine karze Strecke (lurch den Reg.-

Bez. Aachen; Anfang mid Ende sind unbekannt.

Aachener Zeitschrift VIII 101, XII 150.

Astenet: s. o. Nr. 4.

B. Verbindungsstrassen.

31. Von Nr. 22 bei Tudderen bis Nr. 9 bei Inden.*

Pattern: Inschriften.

Bonner Jahrbilcher XIX 95, 109; LXXXIII 172. Aachener

Zeitschrift VI 109.

Aldenhoven: s. o. Nr. 7.

Frey-Aldenhoven: Inschrift.

Bonner Jahrbilcher XXXIX 198.

Inden: s. o. Nr. 9.

32. Von Nr. 7 tiber Pattern bis Nr. 8.

Aachener Zeitschrift VII 175.

Pattern: s. o. Nr. 31.

Lohn: Inschrift.

Bonner Jahrbilcher I 124.

33. Von Nr. 26 bei Eilendorf bis Nr. 7 bei Diirwiss.

Bonner Jahrbilcher LXXV 189. Aachener Zeitschrift VII 175.

BahnhofStolberg: Mauerwerk, Inschriften, Antikaglien,

Miinzen.

Bonner Jahrbilcher LXXII 187, LXXV 178. Aachener Zeit-

schrift IV 179, VII 181. Picks Monatsschrift VI 440.

Pumpe: Inschrift, Antikaglien.

Bonner Jahrbilcher LXXV 188, LXXVI 225. Aachener Zeit-

schrift VI 243, VII 175.

34. Von Nr. 7 iiber Weisweiler bis Nr. 9.

Aachener Zeitschrift VII 170.

Weisweiler: Mauerwerk, Inschrift.

Bonner Jahrbilcher LXI 143. Aachener Zeitschrift VII 170.
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30 J. Schneider

35. Von Nr. 4 bei Vorweiden bis Nr. 7 bei Esehweiler.*

Rohe: Graber.

Aachener Zeitschrift VII 176.

Esehweiler: Antikaglien.

Bonner Jahrbiicher LXXV 187.

36. Von Nr. 21 bei Rimburg bis Nr. 33 bei Bahnhof

Stolberg.

Banner Jahrbiicher LXXXI 7.

Linden: Mauerwerk, Antikaglien.*

Wustenrode: Inschrift, Antikaglien.

Bonner Jahrbiicher XXV 18. Winkelmanns Programm 1857.

Bahnhof Stolberg: s. o. Nr. 33.

37. Von Nr. 3 bei Pier bis Nr. 9 bei Langerwehe.

Pier: s. o. Nr. 3.

Aachenei- Zeitschrift XI 280.

Lucherberg: Antikaglien, Graber.

Bonn, Rumpel und Fischbach
}
Sammlung von Materialim zur

Geschkfde Diirens S. 8. Aachener Zeitschrift XI 280.

38. Von Nr. 3 bei Merken uber Nideggen bis Nr. 3.

Gurzenicher Bruch: Mauerwerk.*

Gey: s. o. Nr. 18.

39. Von Nr. 26 bei Rothe Erde bis Nr. 7

bei Kornelimunster.

Aachener Zeitschrift VII 170.

Rothe Erde: s. o. Nr. 26.

Rollef: Mauerwerk.

Aachener Zeitschrift VII 176.

40. Von Nr. 7 bei Kornelimunster bis Nr. 9

bei Krewinkel.*

Mausbach: Mauerwerk, Miinzen, Graber.

Aachener Zeitschrift II 111.

Gauhofel: Mauerwerk.

Aachener Zeitschrift VIII 115.

Breinig: Gr&ber.

Aachener Zeitschrift VIII 115.
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Komelimunster: Mauerwerk, Antikaglien, Miinzen.

Bonner Jahrbiicher LXVI 110 und briefiche Mittheilung des

Herrn Apothekers Pauls in Bedburg.

41. Von der niederl&ndischen Grenze bei Herzogen-

rath bis Nr. 3 bei Pier.*

Lohn: s. o. Nr. 32.

Pier: s. o. Nr. 3.

42. Von Nr. 41 bei Herzogenrath bis Nr. 4 bei

Verlautenheid.*

Wiirselen: s. o. Nr. 13.

43. Von Nr. 42 bei Bardenberg bis Nr. 34 bei

We i sw e i 1 e r.*

Euchen: s. o. Nr. 4.

St. J orris: Antikaglien.*

Weisweiler: s. o. Nr. 34.

44. Von Nr. 3 bei Thuir bis Nr. 23 bei Burvenich.

Bonner Jahrbiicher LXXXI 4.

Wo llersheim: Inschriften.

Bonner Jahrbiicher XXV 151, LXXXIII 139.

45. Von Nr. 19 bei Schmidtheim bis Nr. 3 bei Engelgau.*

Blankenheimerdorf: Mauerwerk.*

Ahekapelle: Mauerwerk, Inschriften, Antikaglien, Graber.

Bonner Jahrbiicher XXV 34, XLIX 188, LXXlX4ff. Eick,

Die romische Wasserleitung S. 20.

Auf einem Theile dieser Strasse l&uft eine Route der Peu-

tingerschen Tafel und des Anton. Itinerars.

46. Von Nr. 19 fiber Blankenheimerdorf bis Nr. 17.

Bonner Jahrbiicher LXVI 85, 164; LXVII 21; LXXIX 6.

Eick, Die romische Wasserleitung S. 15.

Bahnhof Blankenheim: Inschrift.

Bonner Jahrbiicher XLIX 188.

Hahnenfurth: Mauerwerk.*

Blankenheim: s. o. Nr. 17.
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47. Von 17 tiber Tondorf bis Nr. 6 bei Lechenich.

Bonner Jahrbilcher LXXXII 36.

Tondorf: Mauerwerk.

Bonner Jahrbilcher LXXXII 37.

48. Von Nr. 42 am Birther Hof bis zur Rheinstrasse

bei Birten.

Bonner Jahrbilcher XXXI 33
}
43; LXVII 24, 28; LXXIX

4 ff. Eick, Die romische Wasserleitung S. 30.
.

Alte Burg: Mauerwerk.

Bonner Jahrbilcher XXXI 50.

Bahnhof Blankenheim: s. o. Nr. 46.

Marmagen: Marcomagus. Ansiedlung(Antikaglien, Munzen).

Eick, Die romische Wasserleitung S. 17.

Urft: Manerwerk.

Eick, Die romische Wasserleitung S. 29.

Dalbenden-Keldenich: Mauerwerk

.

Eick, Die romische Wasserleitung S. 33.

Keldenich: Mauerwerk, Antikaglien, Munzen, Gr&ber.

Bonner Jahrbilcher XIV 184, XXXI 43, XLIV 139, LII

168, LXX 154. Eick, Die romische Wasserleitung S. 39.

Dottel: s. o. Nr. 3.

Strempt: Mauerwerk, Inschriften, Munzen, Grab.

Bonner Jahrbilcher LXX 154. Eick
}
Die romische Wasser-

leitung S. 46.

Haus Eath: Mauerwerk.

Eick, Die romische Wasserleitung S. 48.

Hostel: Mauerwerk.

Bonner Jahrbilcher LXXIX 13.

Irnich: Mauerwerk.

Bonner Jahrbilcher LXXIX 13.

Auf eiuem Thcile dieser Strasse lauft eine Route der Peu-

tingerschen Tafel und des Anton. Ttinerars.

49. Von Nr. 4 1 bei Wollcrsheim bis Nr. 27

bei Hergarten.

Wollersheim: s. o. Nr. 44.

V 1 a 1 1 e n : Mauerwerk.

Bonner Jahrbilcher XXII I 62.
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50. Von Nr. 19 bei Broich bis Nr. 45 bei Keldenich.*

Call: Antikaglien.

Bonner Jahrbucher LXXXVII 31.

51. Von Nr. 45 bei Urft bis Nr. 17 bei Harzheim.

Bonner Jahrbucher LXVII 25, LXXIX9. Eick, Die romische

Wasserleitttng S. 65.

Harzheim: s. o. Nr. 17.

52. Von Nr. 19 bei Sistig bis Nr. 45 bei Keldenich.*

Sistig: s. o. Nr. 19.

Stolzenburg: Mauerwerk, Antikaglien.

Aachcner Zeitschrift II 328.

Keldenich: s. o. Nr. 48.

53. Von Nr. 19 bei Krekel bis Nr. 17 bei Nettersheim.

Bonner Jahrbucher LXXIX 6. Eick, Die romische Wasser-

leitung S. 16.

Marmagen: s. o. Nr. 48.

54. Von Nr. 3 bei Scheven bis Nr. 23 bei Breitenbenden.

Eick, Die romische Wasserleituny S. 66.

Callmuth: Inschrift, Antikaglien, Miinzen, Grab.

Bonner Jahrbucher LXX 154. Eick, Die romische Wasser-

leituny S. 48.

Breitenbenden: Antikaglien, Miinzen.

Eick, Die romische Wasseiieitung S. 66.

55. Von Nr. 12 bei Scheuren bis Nr. 3 bei Lomraersdorf.*

Bonner Jahrbucher LXXIX 1.

Vellerhof: Mauerwerk, Graber.

Bonner Jahrbucher LVII 220.

Freilingen: Mauerwerk, Antikaglien, Miinzen, Graber.

Bonner Jahrbucher LVII 215.

56. Von Nr. 12 bei Esch bis Nr. 52 beim Vellerhof.*

Alendorf: Mauerwerk, Miinzen.

Bonner Jahrbucher LVII 220.

Ripsdorf: Inschriften.

Bonner Jahrbucher LVII 220.

Vellerhof: s. o. Nr. 55.
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57. Von Nr. 27 ttber Montjoie bis Nr. 18.

Montjoie: s. o. Nr. 18.

58. Von Nr. 2 7 bei Grttfflingen iiber Ma Id in gen zur

belgischen Grenze.*

Hochthumsknopp: Grab.

Bonner Jahrbilcher LXXV 20. Picks Monatsschrift VII 551.

Bonnann, Beitrag zur Geschichte Her Ardennen I S. 58, II S. 82.

Aldringen: Mauerwerk.

Bormami, Beitrag zur Geschichte der Ardennen II 105.

59. Von Nr. 15 ttber Born bis Nr. 13.*

Montenau: Mauerwerk, Antikaglien, Mttnzen, Graber.

Bonner Jahrbilcher LXXII 142. Picks Monatsschrift VII 172.

Montenau-Born: Antikaglien.

Picks Monatsschrift VII 172.

60. Von Nr. 11 bei Reuland bis Nr. 27 bei Thommen.
Picks Monatsschrift VII 542.

Thommen: s. o. Nr. 27.

Oudler: Mauerwerk, Antikaglien.

Picks Monatsschrift VII 540. Bonnann, Beitrag zur Geschichte

der Ardennen II 105.

Auf Kollert (bei Oudler): Mauerwerk, Antikaglien.

Picks Monatsschrift VII 547. Bonnann, Beitrag zur Geschichte

der Ardennen II 105.

Alster: Antikaglien, Graber.

Bonner Jahrbilcher XXXV 65, LXXV 162.

61. Vom Reg. Bez. Trier ttber Ouren zur

luxemburgischen Grenze.*

Ouren: Mauerwerk.

Bormami, Beitrag zur Geschichte der Ardennen II 103.

62. Von Nr. 18 bei Honnsfeld bis Roth.

Man der feld: Mauerwerk.

Bonnann, Beitrag zur Geschichte der Ardennen II 120.

K r e w i n k e 1 : Mauerwerk.

Bonnann, Beitrag zur Geschichte der Ardennen II 121.

Roth-Krewinkel : Antikaglien.

Bonnann, Beitrag zur Geschichte der Ardennen II 121.
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Rtimerstrassen im Regierungsbezirk Aachen. D5

Es ist unsere Absicht nicht, auf eine nahere Besprechung

der alterthiimlichen Verh&ltnisse des Bezirkes, wie sie sich aus

den vorstehenden Thatsachen ergeben, hier einzugehen; wir

heben beziiglich der Kulturverhaltnisse nur hervor, wie boi

Betrachtung der Karte die grosse Zahl von Strassen mit ihren

Alterthumern in der Aachen-Julicher und Stolberg-Mechernicher

Landschaft der dortigen Bodenkultur und dem Bergbau zur

Romerzeit cntspricht \ wahrend die unfruchtbaren Gegenden des

hoh en Venns nur wenige Strassen und Ansiedlungspunkte auf-

zuweisen haben; dagegen erkhirt sich das ausfuhrliche Strassen-

netz der ebenfalls nur wenig fruclitbaren Eifel aus der Ansiedlung

iiberrheinischer Volksstamme, die wie auf dem Hunsrtick so audi

in der Eifel zur Kolonisation von den Rftmern herubergefubrt

waren 2
.

Es lassen sich noch inanche wichtige Betrachtungen an

unsere archaologische Karte, wie sie hier zum ersten Male iiber

einen gnissern Bezirk der Provinz vorliegt, anknupfen; freilich

konnen solche Kai*ten niemals auf Vollkommenheit Anspruch

machen schon aus dem Grunde, weil j&hrlich neue Funde gemacht

werden, die eine Aufnahnie erheischen; es handelt sich auch

hier hauptsachlich nur urn einen einigermassen befriedigenden

Anfang, der zu weiteren vollkommeneren Arbeiten fiihren kann.

*) Hierllber schreibt einer der kundigsten Erforscher der Landschaft, Herr

E. Pauls in Bedburg: „Die Gcgend Aachen-Kornelimilnster-Stolberg war

unzweifelhaft in den drei ersten Jahrhnnderteu n. Chr. ziemlich stark

bevoUkert und vielfach von Strassen durchzogen. Hiezu trugen mehrere

Umstande bei. Nach Wcsten hin stand der Bezirk in Verbindung mit dem

schon zu Cftsars Zeit reich entwiekelten Belgien, nach Osten mit dem Jtllicher

Lande, dessen hervorragende Fruchtbarkeit nicht unbeachtet bleiben konnte.

Aachens warme Quellen ubten eine gewisse Anziehungskraft aus und mehr

uoe.h fiel der Bergbau ins Gewicht. So erklitren sich die manchfachen Denk-

m&ler und Fnndstucke aus der Romerzeit in diesen Gegenden."

*) Das vielverzweigte Netz von Verbindungsstrassen in der Eifel hat

den Verfasser in vielen .Tahren beschaftigt; auch General v. Veith ftussert

sich hieri'iber u. A.: Von Hillesheim gehen alte Wege mit romischen Ansied-

lungen nordostlich iiber Lcutersdorf, Kerpen und Nohn nach Adenau, Kerape-

nich und an Delbriick vorbei zum Ahr- und Rheinthal. Endlich flthren von

Esch, Feusdorf, Birgel alte Wege nordostlich iiber Ripsdorf, Dollendorf Uber

die Ahr auf Lommersdorf und wciter. Die Verfolgung dieses reichen Strassen-

netzes durch eine schou vor Jahrtausenden kultivirte Gcgend, wie jene

riimischen Ansiedlungsresto nach den betr. Het'ten der Bonner .Tahrbiicher

andeuten, wttrde eine lohnende Aufgabe sein (Bonner Jahrbiicher LXXIX 1).

3*
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36 .T. Schneider

Mochten solche Anfange auch fiir die ubrigen Bezirke unserer

Provinz recht bald nachfolgen konnen \

Verzeichniss der Fundstellen romischer Alterthumer

im Regierungsbczirk Aachen.

Xr. Seite Nr. Selto

1 Aachen 20 32 Dovern 17

2 Acharmar Muhle 26 33 Dtirboslar 25

3 Ahekapelle 31 34 Dttren 28

4 Aldenhoven 19 35 Eiberdingen 23

5 Aldringen 34 36 Elchenrath 23

6 Alendorf 33 37 Embken 26

7 Allcrfeld 21 ' 38 Erkelenz 19

8 Alster 34
j

39 Eschweiler 30

9 Altdorf 21 ' 40 Euchen 18

10 Alte Burg 32 ! 41 Floisdorf 26

11 Altenburg 17 42 Freilingen 33

12 Amel 21 43 Frey-Aldenhoven 29

13 Astenet 18 44 Friesenrather Hof 22

14 Bahnhof Blankenheim 31 45 €rauh(5fel 30

15 Bahnhof Stolberg 29 46 Geich 27

16 Bergrath 19 47 Gereonsweiler 18

17 1 Bettenhoven 19 48 Gesief 28

18 Blankenheim 24 49 Gey 24

19 Blankenheimerdorf 31
j

50 Gilsdorf-Pesch 24

20 Bleiberg 26
j

51 Girbelsrath 28

21 Boisdorf 17 ! 52 Grcssenich 21

22 Breinig 30 53 Griinkloster 21

23 Breiniger Berg 21 54 Gttrzcnich 17,24

24 Breitenbendcn 33 55 Gilrzenicher Bruch 30

25 Breitfeld 21 56 Giisten 19

26 Burtscheid 18 57 Haaren 20

27 Call 33 58 Hahneufurth 31

28 Callmuth 33 ' 59 Hamich 21

29 Dalbenden-Kcldenich 32 60 Harzbeim 24

30 Diepenlienchcn 27 61 Hastenrath 19

31 Dottel 18 62 Heidenburg 17

') Versuche zu solchen Karten fttr kleinere Bezirke sind von dem Ver-

fasser bereits friiher gemacht in den „Xeucn Beitragen zur alten Geschichte

und Geographie dt;r Rheinlande" I. Folge (die Rbeinla^idschaft von Nymegen

bis Xanten), II. Folge (Kreis Rees), III. Folge (Kreis Duisburg) und zuletzt

fttr den Kreis Dttsscldorf (Die alten Heer- und Handelswege etc. 7. Heft).
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R5merstrassen im Regierungsbezirk Aachen. 37

Xr. Seite Nr. Seite

63 Heidenkopf 25 106 Pattern 29

64 Heinsberg 23 107 Pesch 24

65 Heistartburg 24 108 Pier 17

66 Hilfarth 18 109 Pumpe 29

67 Hochthumsknopp 34 110 PUtzdorf 19

68 i Holzheim 26 111 Bath (Haus) 32

69 Hostel 32 112 Ripsdorf 33

70 Inden 21 113 Rbdingen 19

71 St. Jobs 20 114 R5he 30

72 St. Jorris 31 115 Rollef 30

73 Irnieh 32 116 Rohr 18

74 Jiilich 17 117 Roth-Krewinkcl 34

75 Kahlert 21 118 ROtgen 21

76 Kollert 34 119 Rothe Erde 27

77 An der Kapelle 23 120 Stehleiden 20

78 Keldenich 32 121 SchOnberg 23

79 Kelz 27 122 Schonforst 18

80 Kornelimttnster 31 123 Schurzelt 22

81 Krewinkel 34 124 Sievernich 27

82 Liamersdorf 21 125 Sistig 24

83 Lascheid 22 126 Soller | 26

84 Liehtenbusch 19 127 Sourbrodt "J 25

85 Linden 30 128 Steineniann 28

86 Lohn 29 129 Stolberg 27

87 Lommersdorf 18 130 Stolzenburg 33

88 Lucberberg 30 131 Strempt 32

89 Manderfeld 34
I

132 Sustern 22

90 Mariaweiler 17 133 Tetz 17

91 Marmagen 32 134 Thommen 28

92 Mausbach 30 135 Titz 19

93 Mecbernich 26 136 Tondorf 32

94 Mittelfrohnrath (b.Horbacb) 22 137 Tudderen 25

95 Montjoie 24
|

138 Urft 32

96 Montenau 34 i 139 Vellerhof 33

97 Montenau-Born 34 : 140 i Vettweis 27

98 Mtiddersheim 28
!

141 Vlattcn 32

99 Mundt 20 ! 142 Weisweiler 29

100 Mttnz 20 1 143 Wiesenbach 23

101 Ueidingen 21
j

144 Wirtzfeld 25

102 Niederdrove 18
'

145 Wollersheim 31

103 Nonnenbach-Blankenheim 24 146 Wiirselen 23

104 Oudler 34 147 Wiistenrode 30

105 Ouren
|
34 148 Zingsheim

.
18
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Ueber einige Beziehungen Irlands

zur Reichsstadt Aachen und Diozese Luttich.

Von A. Bellesheim.

Irland *, seit der Eroberung durcli die Anglo-Normannen im

J. 1170 und der Glaubensspaltung vom J. 1536 der brennende

Pfalil im Fleisch des englischen Volkes, ist in unserer Zeit

nach der Auffassung eines namhaften Gelehrten nicht nur „eine

Schwierigkeit, sondern ein Aergerniss" fur Grossbritannien

geworden 2
. Dem Forscher der altern Zeit dagegen treten auf

der grtinen Insel ganz andere Zustande entgegen. Alle pra-

historischen Funde liefern den Beweis, dass sich hier eine nicht

unbedeutende Stein-, eine kurz wahrende Kupfer-, endlich aber

eine reiche Bronzezeit entwickelt hat. Mit Vorliebe wendet

sich die geschichtliche Forschung den altkeltischen Bauwerken

zu, den bienenkorbartigen Wohnungen. den gewaltigen Cromlechs

(Grabern) und noch gewaltigern Grabhiigeln, den Wasser-

Avohnungen (Crannogs) und runden Thurmen 3
. Der Reichthum

und das Feuer keltischer Phantasie liessen schon friih Poesie

und Musik zur Bliithe gelangen. Der wandernde Sanger war

l
) Mit Benutzung des folgenden Werkes : Cicschichte der katholischen

Kirche in Irland von der Einfiihrung des Christenthuras bis auf die Gegen-

wart. Von Alphons Belleshcim, Doctor der Theologio und beider Rechte,

Kanonikus des Kollegiatstifts in Aachen. Mainz 1890—1891. 8°. I. Bd. xxxn,

701 S. II. Bd. xxxv, 772 S. III. Bd. xxxvi, 782 S. mit drei Kartell und

dem Brustbild des chrwurdigen Erzbischofs Oliver Plunket von Armagh.

Aiwserdem wurdc die nach 1891 erschiencne Literatur verwcrthet.

8
) Spencer Walpole, A History of England from the Conclusion of

the great War in 1815. London 1890. V, 82: Ireland is, at once, a scandal and

a difficulty to the english people.

a
) J. von Pflugk-Harttung, Kcltische Bauwerke. Sonderabdruck aus

den neuen Heidelberger Jahrbttchern, Jahrg. 1, Heft 2. 1891.
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Ueber einigc Beziehungen Irlands zur Reichsstadt Aachen u. Diozese Ltittich. 39

es, der Irland sein Wappen verlieh — die Harfe, das poesie-

vollste Wappen bis auf den heutigen Tag *.

Eine neue Epoche in der Entwicklung der griinen Insel

wurde durch die Predigt des Christenthuras begriindet. Von

siegenden Legionen niemals betreten, unberuhrt von der Faulniss

des absterbenden Romerthums, hat Irland die christliche Religion

mit einem so gluhenden Eifer angenommen und rait einer derart

nachhaltigen Kraft bewahrt, dass es sich gleich in den ersten

Jabrhunderten den Ruhm einer St&tte aller hoheren Bildung

und Kultur sicherte. In Gallien erlag der morsch gewordene

romische Staat den Streichen der Barbaren, von den Ruinen

Karthagos bis nach Skandinavien und von Britannien bis nach

Asien schwangen die Konige der Hunnen unci Gothen ihr eisernes

Scepter. Nur unsicher und gleichsam tastend begann das deutsche

Volk sich selber zu finden und seine Eigenart zum Ausdruck zu

bringen im Kampf gegen Magyaren und Slaven im Osten, gegen

Franzraanner und Vikinger im Westen. In dieser allgemeinen Auf-

losung der Dinge sehen wir die hohere Bildung nach den aussersten

Endpunkten Europas fliehen. Wahrend in Byzanz die griechisch-

christliche Kunst sich wider den Islam und Parsismus behauptete,

erhielt Wissenschaft und Kunst im fernen Westen eine sichere

Wohnstatte auf der meerumgurteten Erin. Vom Papst Coelestin

432 gesendet, hat der hi. Patrick das Christenthum nach Irland

gebracht und in seinem langgefristeten Leben mit solchem Erfolg

gepredigt, dass die Insel bei seinem Hinscheiden (492) ein christ-

liches Land geworden war 2
.

Als Herde der Religion, Wissenschaft und Kultur treten

uns die ttber die ganze Insel zerstreuten Kloster mit ihren

Schulen entgegen 8
. „Bereits im sechsten Jahrhundert", bemerkt

Hallam, „liess sich ein matter Schimmer des Lichtes in den

Klostern Irlands wahrnehmen, im nachsteu Jahrhundert aber,

als Frankreich und Italien tiefer Unwissenheit verfallen, nahmen

jene Anstalten ohne Zweifel eine hohe Stelle ein 4/ Erst dem

') J. von Pflugk-Harttung, Les Cycles Spiques d'Irlande, leur date

et leur earactere. Extrait de la Revue celtique. Nr. 1. 1892.

*) Bellesheim I 168.

3
) John Healy, Insula Sanctorum et Doctorum. Or Ireland's ancient

Schools and Scholars. Dublin 1890. Vgl. meine Besprechung dieses Buches

in der Literar. Rundschau, Freiburg 1891, S. 11.

4
) Bellesheim I 627—648: Theologische Bildung in Altirland.
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gewaltigen Umfang, welchen die Untersuchungen auf den Ge-

bieten der Kirchengeschichte, der Keltologie, sowie der mittel-

alterlichen Philosophie und Philologie gewonnen, verdanken wir

eine weit tiefere Kenntniss der von den hSchsten Idealen beseelten

altirischen Monche, als Hallam sie zu erreichen verraochte. In

den irischen KlOstern erlangte das Studium der heiligen Schrift

die erste Stelle. Bibelhandschriften, von der Feder jener frommen

Monche angefertigt, haben sich selbst nach den Sturmen der

Eeformation, in welcher, mit dem gelehrten Anglikaner Todd

zu reden, das irische Parlament eben Gegenstande dieser Art

mit Vorliebe der Zerstorung weihte, in ungeahnter Fulle erhalten.

Durch blendende Pracht der Farben und durch das audi dem

bewaffneten Auge trotzende vielverschlungene Flechtwerk erregen

diese kostbaren Denkmale nach jahrhundertelanger Vernach-

lassigung die Aufmerksamkeit der Gelehrten und Kunstler 1
.

Ein machtvolles Bindeglied zwischen der sinkenden

griechischen und romischen Kulturwelt und dem emportauchen-

den Mittelalter tritt uns entgegen in den altirischen Klostern.

Als Massstab fiir die Beurtheilung der Kenntniss der griechischen

Sprache in jenen Zeiten gilt der Satz: „Wer in den Tagen

Karls des Kahlen Griechisch auf dem Kontinent kann, ist ein

Ire, oder zuversichtlich: es ist ihm die Kenntniss durch einen

Iren vennittelt worden 2." Scotus Erigena, der in Erin Geborene,

jener kiihne Denker, welcher die christliche Glaubenslehre in

das Prokrustesbett der neuplatonischen Philosophie spannte, war

der Gelehrte, welcher am Hofe Karls des Kahlen die Schriften

des falschen Dionys vom Areopag zu ubersetzen vermochte 3
.

Wie in Bangor, wo Erigena seine Bildung empfangen, so bltihte

die Kenntniss des Griechischen audi in der Schule von Armagh.

Im beruhmten Buch von Armagh, einem Nationalheiligthum des

irischen Volkes, das heute in der Bibliothek des Dreifaltigkeits-

kollegs in Dublin ruht, ist das Gebet des Herrn sowie eine

Schlussbemerkung zum Matthaus-Evangelium in lateinischer

Sprache, aber mit griechischen Buchstaben geschrieben. Im

9. Jahrhundert hat Cormac Cullinan (831—907) jene Erlauterung

l

) Bellesheim I 611—627: Die heilige Schrift in der altirischen Kirche.

*) Ludwig Traube, Roma nobilis. Philologische Untersucbungen

aus dem Mittelalter. Aus den Abhandlungen der K. bayerischcn Akadcmie

der Wissenschaften I KL, XIX Bd., 2. Abth., Munchcn 1891, S. 58.

3
) Bellesheim I 303-306.
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(Glossar) griechischer Namen verfasst, welche mit der modernen

Philologie vielfach auf gespanntem Fusse steht. Israel, der irische

Wanderbischof und Lehrer des berulimten Erzbischofs Bruno von

Koln, war im Griechischen wohlerfahren. Noch im 9. Jahr-

hxindert besass die trierische Kirclienprovinz einen von Sedulius

Scottus geschriebenen Psalter in griechischer Sprache 1
.

Seitdem die moderne Philologie, mit den Ueberlieferungen

eines falschen Klassicismus brechend, die geschichtljche Be-

handlung der lateinischen Sprache auf ihr Panier geschrieben,

sind audi die altirischen Monche zu neuen Ehren gelangt. In

ihren Hausern las man Horaz, Virgil, Ovid, Lucian, Lucrez,

Terenz und eine Menge von Dichtern zweiten Ranges. Der grosse

Columban aus Bangor, Monch, Missionar, Gelehrter, Stifter von

Luxeuil in Burgund und Bobbio in Italien, handhabt die schwie-

rigsten Versmasse mit Leichtigkeit und Eleganz 2
. Wurdig haben

sich ihm angereiht die bedeutenden irischen Dichter am Hofe

Karls d. Gr. und seiner Nachkommen. Vor allem aber pflegten

die altirischen Monche das Studium der lateinischen Grammatik.

Zeuge dessen sind die Kommentare der Iren zu der Ars major

des Donatus und den Werken des Grammatikers Priscian in der

Nationalbibliothek zu Paris, der Stadtbibliothek in Tours und

der Universitatsbibliothek zu Leydcn. Hochberiihint sind weiter

die Grammatica Prisciani scottice scripta mit irischen Glossen

in St. Gallen, eine Handschrift mit Gedichten des Horaz sammt

irischen Glossen in Bern. Das St. Paulskloster in Karnthen

besitzt einen Kodex mit irischen Gedichten, einem griechischen

Worterbuch und Paradigmen zu den Deklinationen. Wie emsig die

altirischen Monche dem Studium der Werke der Kirchenvater

oblagen, davon reden laut die Handschriften-Kataloge der von

Iren gegriindeten oder bevorzugten Kloster von Bobbio und

St. Gallen und der aus dem letztern Kloster stammende Kodex

Boernerianus in Dresden 3
.

J

) Bellcsheira I 630: Pflcge des Griechischen in irischen Klostern.

Max Keuffcr, Beschreibendes Verzeiehniss der Handschriften der Stadt-

bibliothek zu Trier. Erstes Heft: Bibel-Texte und Kommentare. Trier 1888,

S. J). Xaheres liber diesen Kodex weiter untcn.

*) Belles heim I 157: Columbans Schriften.

3
) Bellesheim I 631—634: Pflege der lateinischen Sprache in den

irischen Kltistern, irische Handschriften der Klassiker auf dem Festlande,

irische Glossen in Kirchenvatern und Klassikern.
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Hochberiihmt als Statten theologischer Bildung und Kultur

wareu Armagh, Kildare, Bangor, Clonard, Moville, Clonmacnoise

und Clonfert K Wenn die irischen Monche zufolge der glucklichen

Lage der Insel der Religion und Wissenschaft eine sichere

Heimstatte bereiteten, wenn fremdl£ndische Studenten der Theo-

logie wie der beruhmte Aldhelm von Malmesbury, St. Willibrord

u. A. hier ihre Bildung sich erwarben 2
, dann folgten die Iren

anderseitg dem eingeborenen Wandertrieb 3
, urn nacli dem alten,

Grundsatz „das Gutc pflegt sich mitzutheilen 4 " die muhsam
erworbenen Gtiter in die weitesten Kreise der Menschheit zu

ergiessen. Mit dem Pilgerstab (Cambutta) in der Hand, in langem

Gewand mit Kapuze, die Ledertasche umgehangt mit Reliquien der

Heiligen und dem Buch zur Spendung der hi. Sakramente und

dem sonstigen literarischen Handwerkszeug, an der irischen

Tonsur erkennbar, so drangen sie, womoglich in der Zwolfzahl

der Apostel unter Leitung eines Fiihrers auf das Festland.

Peregrinari pro Christo — urn Christi willen ausser Landes

gehen, in weit entlegene Gegenden. die annoch im Bann des

Heidenthums standen, das Licht des Evangeliums tragen, nannte

man passend dieses freiwillige Exil, welches die Iren tiber sich

verhangten. Wenn aber angelsachsische Missionare vielfach den

Weg durch die Seine bis in das Herz Galliens wahlten, dann

gaben die Iren der Loire den Vorzug, indem sie iiber Nantes

und Orleans nach der Touraine und weiterhin nach Belgieu

drangen 5
.

1. Das oben genannte Kloster Clonfert vermittelt in erster

Linie den Zusammenhang zwischen Irland und der Stadt Aachen.

Vom hi. Brendan, dem kuhnen Seefahrer, dessen siebenjahrige

jreerfahrt in der mittelalterlichen Hagiologie und Dichtkunst

') Healy 91, 209, 258.

2
) Jicllesheim I 206—209: Fremdlandische Studenteu der Theologie

in Irland ira 7. Jahrhuudort.

8
) Bellesheim I 294. Pertz, SS. II 30: Nuper quoque de natione

Scotorum, quibus consuctudo peregrinandi iam poene in naturam convcrsa est,

quidain advonientes. . . Bis zum 10. Jahrlmndert hiess Irland Scotia, Scoti oder

Scotti waren Iren. Erst ira spatern Mittelalter ging dieser Name auf das

heutige Schottland uber.

4
) Bonura est diffusivum sui.

B
) J. von Pflugk-Harttung, The old Irish on the Continent, in den

Transactions of the Royal Historical Society 1891, p. 3.
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eine grosse Rolle spielt 1
, urn 556 gestiftet, zahlte Clonfert als

weiteres angesehenes Mitglied den hi. Fursey, der mit seinen

Brudern Ultau und Foil Ian in Belgien als Glaubensprediger

auftrat. Zuerst Abt des Klosters Cnobheresburjr in England

(648), begab Foillan sich 650 auf Einladung des mit den

Pippiniden befreundeten Bischofs Madelgarius mit seinem Bruder

Ultan an den Hof Pippins von Landen, dessen Tochter Gertrud

beide Iren zu Beichtvatern fur ihr Kloster in Nivelles erwahlte.

Unter Beihulfe der hi. Abtissin errichtete Foillan zu Fosses im

westlichen Theil der Diozese Liittich zwischen Sanibre und

Maas ein Irenkloster. Es war dem Apostelfiirsten gewidmet

und hatte Ultan als ersten Abt. Nicht lange sollte Foillan in

seiner zweiten Heimath thatig sein. Auf einer Reise zu seinem

Bruder Fursey in Gallien sank er unter den Streichen von

Meuchlern 2
. Fosses gehort in die Beihe jener zahlreichen Iren-

kloster, welche die Missionare und Wanderbischofe der griinen

Insel in Ostfrankreich, Belgien und Deutschland errichteten.

Vielfach, wie in Burgund, mit weitgehenden Exemptionen von

der Gewalt des Sprengelbischofs bedacht und von Wanderbischofen

geleitet, forderten diese Anstalten eine Art regelloser Seelsorge,

welche die Synoden von Verneuil vom J. 755 und Chalons vom

J. 813 zu scharfen Massnahmen veranlasste und endlich ihren

Untergang herbeifuhrte 3
. Der zeitgenossische Verfasser des

Lebens der hi. Gertrud erwahnt das Kloster Fosses, ebenso

Eginhard in den Miracula s. Marcellini. Die Ausubung der

Gastfreundschaft war den Monchen in Fosses heilige Pflicht.

Wahrscheinlich befolgten sie, jedoch nicht vor dem Concil von

Leptines, die Benediktinerregel, wahrend die iibrigen Irenkloster

nach der strengen Regel Columbans lebten, die aber meistens

durch Aufnahme mancher Bestimmungen Benedikts bedeutende

Milderungen erfuhr. In Folge der Einfalle der Norniannen in

Trummer gesunken, erscheint das Kloster im J. 907 in einem

Diplom als Abtei und wurde dann 908 durch Ludwig das Kind

dem Bisthum Liittich zum Geschenk gemacht. Im J. 918 waren

') Acta s. Breudani, Original latin Documents connected with the Life

of St. Brendan. Edited by P. F. Moran. Dublin 1872.

*) Bcllesheim I 171.

n
) Bcllesheim I 226—231.
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Weltgeistliche an die Stelle der Ordensleute getreten K Foillans

Leichnam empfing in der Abtei Fosses, die nachroals in ein

Kollegiatstift umgewandelt wurde, eine ekrenvolle Ruhestatte.

In Liittich und Aachen hat sich Foillans Verehrung bis zur

Stunde erhalten. Einer der grossten Kenner der irischen Kirchen-

geschichte, Patrick Francis Moran, hat 1864 nach einer Hand-

sclirift in der Bibliothek der Vater des Oratoriums vom hi. Philipp

Neri in Rom die in dem alten Liittich er Domkapitel zu

beiden Vespern, Koraplet und Laudes gebrauchlichen Hymnen
auf Foillan veroffentlicht 2

. Dass Foillan Wanderbischof war,

ist wahrscheinlich, dagegen findet die in den genannten Hymnen
angefiihrte Thatsache seiner Reise nach Rom und des Empfangs

der bischoflichen Weihe durch Papst Martin I. in den Quellen

keinen Anhalt. Eine vorziigliche Ausgabe der fiinf alten Lebens-

beschreibungen des Heiligen, darunter die vierte in gebundener

Rede, hat der gelehrte belgische Jesuit R. de Bruck vor wenigen

Jahren besorgt 3
. Von uralter Zeit her bis zum Konkordat

zwischen Pius VII. und dem ersten Konsul Bonaparte war Aachen
dem Bisthum Liittich eingegliedert. Von Liittich gelangte Foillans

Verehrung nach Aachen, wo ihm die ursprunglich einzige

Pfarrkirche und jetzige erste Hauptpfarrkirche der Stadt, in

deren Bereich das Kollegiatstift und das Minister liegt, gewidmet

ist. Zur Hebung der Verehrung des hi. Foillan hat der Ober-

pfarrer Sebastian Planker mit Genehmigung des Oberhirten von

Namur von dem Pfarrer zu Fosses bei Charleroi, wo Foillans

Leib in kostbarem Schrein ruht, aus dem Schadel des Heiligen

eine Reliquie empfangen, die von einem vom Goldschmied August

Witte in Aaclien angefertigten kunstvollen Behalter umschlossen

') Dom Ursraer Bcrliere, B6n6dictin de Tabbaj^e de Maredsous,

Monasticon Beige. Bruges 1890 T. I. Prem. livraison, Province de Namur,

p. 57: Monastere de Fosses. Vgl. Histor. Pol. Blatter C-VI 885.

2
) Moran, Essays on the Origin, Doctrines and Discipline of the early

Irish Church. Dublin 1864, pag. 377. Darin heisst es:

Vir doctrina clarissimus urbem Romauam adiit,

Carnis fatiscens artubus mortis futurae praesciens

Martino turn pontifice venit iubente in Galliam

8uae virtutis lumine hanc ut bearet patriam.

Hue Ultanus comitatur; Gertrudis patrimonio

Fossis doctor collocatur.

3
) Acta SS. Octobr. XIII, 349.
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am 1. Mai 1892 der Verehrung der Glaubigen ausgestellt

wurde

\

Indirekt machte sich irischer Einfluss in unseren Landen

geltend durch solclie Franken. welche in Irenklostern ihre

Bildung genossen. Dazu recline ich die Heiligen Amandus

(647—650) und Remaclus (652—662), beide Bischofe von

Mastricht, von denen der letztere Schiiler des Irenklosters Luxeuil,

dann Abt der mit columbaniscli-benediktinischer Kegel ausge-

statteten Irenabtei Solignac und endlich von Stablo wurde 2
.

2. Enge Beziehungen Irlands zur Stadt Aachen kniipfen

sich an den Aufschwung der Wissenschaft und Kunst unter

Karl d. Gr. Irische Hauptlinge nannten den grossen Kaiser

ihren Herrn und bezeugten ihm brieflich ihre Ergebenheit 8
.

Einer der von Eginhard angedeuteten irischen Konige war

offenbar Fiirst Aed, der von 793 bis 817 regierte. In St. Gallen

standen irische Monche deni Kaiser derart nahe, dass sie ilm

„unsern Ruing* zu nennen pflegten. Kein Wunder, dass der

Monarch irischen Gelehrten, welche damals nach den 794 be-

ginnenden und durch zwei Jahrhunderte fortgesetzten furcht-

baren Einfallen der Vikinger 4 auf dem Festlande Schutz und

Beschaftigung suchten, freundliche Aufnahme gewahrte. Wahrend

in Frankreich alle bedeutende literarische Thatigkeit mit Bischof

Gregor von Tours, in Italien mit Papst Gregor d. Gr. erstarb,

fand die christliche Literatur in Irland ein sicheres Asyl. Mit

Britannien und Irland hat Karl d. Gr. angeknupft. Zu dem

Abte Colga oder Oolcu, „8chreiber und Lehrer aller Iren tt

genannt, stand Alcuin, der Unterrichtsminister des Kaisers, in

brieflichem Verkehr 5
. Im Gefolge Alcuins war aus Britannien

an den Hof des Kaisers gekommen der Scote (Ire) Joseph,

') Echo der Gcgenwart 1892, Nr. 103. Der Reliquiensehrein tragt

folgende Inschrift: partJCVLa Capitis sanCtl FoTLanT Martyrls Fossls

Vbl CorpVs IaCet tranLata AqVas Vt reLIglose CoLatVr.
2
) J. von Pflugk-Harttung, The Old Irish on the Continent 7.

A. Hauck, Kirchengeschichte Dcutschlands, Leipzig 1887, I 269.

3
) Bellesheim I 258. Pertz SS. II 451: Scotorum quoque reges

sic habuit ad suam voluntatem per suam magnificentiam inclinatos, ut eum

nunquam aliter nisi dominnm, seque subditos ac servos eius pronuntiarent.

4
) C. F. Keary, The Vikings in Western Christendom. A. D. 789 to

A. D. 888. London 1891. Eine Kritik liber dieses Werk in Dublin Review, III.

Series, XXV, 469.

5
) Bellesheim I 243. Leslie Stephen, Dictionary of National

Biography. London 1889.
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der enge Beziehungen zum hi. Ludger, dem ersten Bischof von

Miinster und Stifter der Abtei Werden unterhielt und auf Geheiss

Alcuins einen Auszug aus dem Kommentar des hi. Hieronymus

zum Proplieten Isaias anfertigte. In unsern Tagen hat Professor

Dummler in Berlin sechs Gedichte aus der Feder dieses bedeuten-

den Iren verofFentlioht. In den beiden ersten seine Freundschaft

mit Ludger preisend, wendet er sich im vierten und ftinften an

Kaiser Karl, schildert als Zeichen sicheren Heiles Weisheit,

Glauben, Liebe, Wahrheit und feiert die Namen, mit welchen

der Heiland in der heiligen Schrift bclegt wird. Dem Lob des

hi. Kreuzes ist der letzte Hymnus gewidmet. Sammtlich in

Hexametern verfasst, bekunden die Gedichte dem Inhalt nach

eine tiefe Erkenntniss des Sinnes der heiligen Schrift 1
.

3. Neben dem Scoten Joseph glanzte ein verbannter Ire,

Hibernicus exul, als Dichter am Hofe Karls d. Gr. Karls eigene

Thaten waren es, welche die Bewunderung der Zeitgenossen

erregten und den schlummernden Genius der Epik weckten.

Der unblutige Sieg Karls fiber den Herzog Thassilo 787 bot

unserm Iren Veranlassung zur Abfassung eines Heldengedichts,

von dem aber nur 93 Hexameter erhalten sind. In dem nam-

lichen Versmass widmet er Karl ein anderes Gedicht zum Preis

der monarchischen Staatsverfassung. Daran schliessen sich

Distichen an Gundrad, Karls gelehrte Base, welcher der Dichter

nahe stand. Vielleicht noch bedeutender ist ein anderes episches

Fragment, ohne Zweifel das dritte Buch einer grosseren Dichtung,

welche Karl d. Gr. als Helden feiert. Wenn der irische Dichter

Karl in seinem Charakter und seiner umfassenden wissenschaft-

lichen Bildung im Liede preist, dann liegt der Schluss nahe,

dass ihm das Ideal leibhaftig vorgeschwebt. Eiuen tiefen Sinn

fiir die Schonheiten dei* Natur offenbart unser Ire in der

anmuthigen idyllischen Schilderung jenes Waldes bei der Pfalz

Aachen, wo der Kaiser mit dem Hof dem Waidwerk oblag.

Dreiundzwanzig Gedichte des verbannten Iren hat Professor

Dummler herausgegeben, darunter auch Grabinschriftcn auf

Konig Pippin und Kaiser Karl. Ueberall bekundet der Dichter

eine warme Anhanglichkeit an das Haus der Pippiniden. Einige

dieser Gedichte (magister exhortans discipulos) lassen erkennen,

dass der Ire als Lehrer am Hofe des Kaisers wirkte und zu

').Hellesheiin I 282. Ernst Dummler, Poetae latini medii aevi,

Bcrol. 1880, I, 149 160.
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seinem Gebiet ohne Zweifel der Unterricht in der Philosophie

gehorte 1
.

4. Auch nacli dera Heiragang des grossen Kaisers (814) hat

der Zug gelehrter Iren nach dem Festland fortgedauert. Als

Dichter, Grammatiker, Philosoph und Theologe glanzt urn die

Mitte des 9. Jahrhunderts in Ltittich der Ire Sedulius (Seadul,

Scheduil). Unter dem Druck der danischen Einfalle seine

Heimath verlassend, kam or in Begleitung von zwei Landsleuten,

„gelehrten Grammatikern und frommen Priestern", von Kalte

und Hunger ubermannt, 848 bei der Domkirche in Ltittich an.

Ftir Aufnahme und Beschaftigung spricht er dem Bischof Hartgar

von Ltittich (841—855) warmen Dank aus. Als echter Sohn

der grtinen Erin pflegte Sedulius neben der Poesie auch die

Kunst der Musik. Dass er auch die Kenntniss des Griechischen

besass, bezeugen seine Dichtungen an nicht wenigen Stellen,

vor allem aber die von ihm angefertigten griechischen Hand-

schriften 2
. Nachdem der kunstsinnige Ire einige Jahre unter

Bischof Franco (854—901) in Ltittich gewirkt und auch ihn

wie Hartgar im Liede verherrlicht, zog er, vom Wandertriebe

seines Volkes gedr&ngt, nach Mailand. Hier empfing er Auf-

nahme durch Bischof Tado, welchem er sich ebenso wie den

Pr&laten von Ltittich durch seine Leistungen zu empfehlen wusste 8
.

Vielfach erscheint die Dichtung des Sedulius als Gelegen-

heitspoesie. Im Jahre 1869 beschenkte uns Dummler mit vierzig

Gedichten des Scoten Sedulius aus einem Brusseler Kodex, welcher

fruher dem Hospital in Cues bei Bernkastel a. d. Mosel gehorte

und hochst wahrscheinlich aus Ltittich nach Trier gekommen

war 4
. In diesem preist der Ire hervorragende Personlichkeiten

der damaligen Zeit, oder aber die Kirche und Hire Heiligen.

Von Ftirsten erscheinen Karl d. Gr., Kaiser Lothar, dessen

Aufenthalt in Ltittich ftir 854 erwiesen ist 5
, der kunstliebende

') Bellesheim I 284. Dummler, Poetae latiui 1396. Adolf Ebert,

Geschichte dor christlich-lateinischen Literatur von ihren Anfangen bis zum
Zeitalter Karls d. Or. Leipzig 1874, II 58.

2
) Sehr beachtenswerth ist die aus dem geschichtlichen Seminar des

Prof. Dr. Kurth an der Universitat Ltittich hervorgegangenc Dissertation:

Sedulius de Li6ge par Henri Pirenne; Presentee a la classe des lettres de

PAcad^mie le 10 Octobre 1881. Bruxelles 1882.
3
) Bellesheim I 285—286.

*) Traube, Roma nobilis 45.

a
) Traube 47.
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Karl der Kahle u. A., sowie die ftirstlichen Frauen: Ermengarda,

Lothars I. Gemahlin, und dcren Tochter Bertha. Besondere

Zuneigung bekundet Scdulius dem abgesetzten Erzbischof Gunthar

von Koln, seinem Bruder Hildwin, Bischof von Kammerich, und

Bischof Hartgar von Liittich, dessen Tod er eine prachtige

sapphische Ode widmet. Sehr beachtenswerth sind des Sedulius

Gediclite auf den Grafen Eberhard von Friaul, der einen Sieg

iiber die Sarazenen errungen und 858 auf einer Gesandtschaft

in Deutscliland erscheint. Als echten Solin Erins giebt Sedulius

sich zu erkennen durch die Lebhaftigkeit seines Nationalgefiihls.

Er begriisst den Tren „Dermoth u
, sowie das irische „Viergespann tt

Fergus, Blandus, Marcus und Beuchell, gelehrte Theologen und

Grammatiker \

Yon den Prosaschriften des Sedulius nennen wir seine Ab-

handlung liber die Stellung der ehristlichen Fursten — De
rectoribus christianis. Sie ist ein Furstenspiegel, welcher einen

noch jugendlichen Monarchen vor Augen hat. Zieht man in

Erwagung, dass Sedulius zum Bischof Adventius von Metz in

Beziehungen stand 2
, und dass Liittich wie Aachen durch den

Vertrag von Verdun 843 Lothar II. von Lothringen zugefallen,

dann diirfte der Schluss berechtigt sein, dass der letztere Fiirst

dem Sedulius vorschwebte. In zwanzig Kapiteln werden die

Eigenschaften eines ehristlichen Regenten besprochen, wobei die

Darlegungen unseres Iren iiber die Pflichten des Fursten

gegeniiber der Kirche unser lebendiges Interesse beanspruchen.

Ganz im Geiste des Ohristenthums ist flir ihn der Landesherr

Stellvertrcter Gottes, mit dem weltlichen Schwerte umgiirtet

zur Vertheidigung der Kirche. Jedem Kapitel ist ein den Inhalt

des letzteren zusammenfassendes Gedicht angehangt, wie audi

eine poetische Einleitung dem Ganzen vorausgeht. In der Hand-

habung der vornehmlichsten altklassischen Versmasse, Hexa-

meter, Distichen, Trochaus und sapphischen Strophe hat Sedulius

eine seltene Fertigkeit erlangt 3
. In verdienstvoller Weise hat

Traube diese Leistungen in die grosse Sammlung lateinischer

Dichter des Mittelalters aufgenommen i
.

!
) Traube, Poetae latini III 200; ders., Roma nobilis 49; Belles-

beim I 287.

-) Traube, Roma nobilis 49.

3
) Bellesheim I 2S8--289.

4
) Traube, Poetae lat. ITT, 154-~16(».
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Auch auf dem Gebiet der Theologie sehen wir Sedulius

thatig. Ihm wird jene Erkl&rung der paulinischen Briefe zu-

geschrieben, die mit Verstandniss und Geschmack katenenartig

Stellen der heiligen Vater und Kirchenschriftsteller zusammen-

fugt und die namentlich durch Gebrauch der Schriften des sonst

iibel beleumundeten Pelagius ein eigenartiges Geprage besitzt.

Dazu kommt eine Erklarung des Briefes des hi. Hieronymus an

Papst Damasus.

Ganz im Geiste der ^ltirischen Lehrer, insbesondere des

hi. Patrick, hat unser Sedulius nebst seinen Freunden sich mit

ausnehmendem Eifer der Anfertigung von Handschriften gewidmet.

Nach den neuesten Forschungen der mittelalterlichen Philologie

gehoren dem Sedulius und seinem Freundeskreise an: 1. die

irische Handschrift des Priscian in der Stiftsbibliothek von

St. Gallen (904); 2. ebendaselbst eine vollstandige Handschrift

der vier griechischen Evangelien mit lateinischer Interlinear-

version (48); 3. der Codex Boernerianus in der Stiftsbibliothek

zu Dresden, enthaltend den griechischen Text der paulinischen

Briefe nebst lateinischer Interlinearversion 1
; 4. die beriihrate

Handschrift des Horaz, Augustinus (de dialectica, de rhetorica),

lateinischer Grammatiker u. A. in der Stadtbibliothek in

Bern; 5. der von Sedulius geschriebene und unterzeichnete

griechische Psalter in der Arsenalbibliothek zu Paris 2
. Endlich

hat die neuere Forschung endgiiltig den Beweis erbracht, dass

auch die vom weltberuhmten Kardinal Nikolaus von Cues der

Bibliothek des von ilnn gegriindeten Hospitals im 15. Jahrhundert

geschenkte Excerptensammlung C 14 ein Werk unseres Sedulius

von Liittich ist. Fur die Kenntniss der Ueberlieferung von

Ciceros Pisoniana, von Porphyrios Kommentar zum Horaz, von

Lactanz und von Vegetius Kriegskunst (De re militari) ist diese

Sammlung von grosser Bedeutung 3
. Fasst man auch nur die

Leistungen des einzigen Sedulius, des grossen irischen Lehrers

in der Stadt Liittich, ins Auge, so darf man Irland fur jene

l
) Bellesheim I 624: Irische Handschriften der paulinischen Briefe

in Wurzburg, Dresden und Wien. Die Handschrift wird nach dem Leipziger

Professor C. F. Boernerius genannt, ist aber irischen Ursprungs.

») Urspriinglich in Trier. Fol. 53 steht: CHArAIOC . CKOTTOC . Er2 .

ErPATA.
3
) Traube, Roma nobilis 50-57: Von Sedulius und seinen irischen

Genossen geschriebene Handschriften.
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Zeit als Heiligthum der theologischen Wissenschaft bezeichnen *.

„Und wann der Tag gekoramen ist, eine Geschichte der Philo-

logie im Mittelalter zu schreiben, dann'wird, wer sie zu schreiben

wagt, indem er das Andenken dieser zwar bettelarmcn und doch

in ihrer Zeit so reichen Eraigranten segnet, nodi einmal vor

diesem Schauspiel dankbar verweilen 2."

Audi nach dem Abzug des Sedulius hat sich die Schotten-

kolonie in Luttich erhalten. Aus dem Codex Vossianus in Leyden

hat Dummler sechs Briefe mitgetheilt, von denen 4 und 5 an

Bischof Franco (854—901) von einem Iren (electus Scottigena)

gericlitet sind, welcher uni Unterstutzung bittet, weil er, von

Rom heimkehrend, seiner Habe beraubt worden. Der Verfasser

des dritten Briefes, an seiner Romfahrt durch cin Fussiibel

behindert, sucht Hiilfe nach vermittels eines Distichon, wahrend

das zweite Schreiben vom „pauperculus et Scottus peregrinus"

herstammt, welclier dem Spender leiblicher Wohlthaten himm-

lischen Lohn in Aussicht stellt :i

.

5. Audi in den lothringischen Reformkreisen des 10. Jahr-

liunderts sehen wir Iren thatig. Erwahnung verdient der Ire

Maccalin. Im Kloster Gorze bei Metz in die Benediktinerregel

eingeweiht, empfing er vom Grafen Eilbert die Besitzung Decora

Vallis, Walciodorus, Waulsort. Durch Diplom vom 19. September

946 hat Otto I. die Schenkung genehmigt und das neue Kloster

ausschliesslich den Iren vorbehalten, wofiir die Anstalt dem

Konig im Marienstift zu Aachen den Neunten alljahrlich zu

entrichten hatte 4
. Im elften Jahrhundert begegnet uns noch

') Traube, Roma nobilis 68-70. s
) Traube 57.

••') Bellesheim I 291.

4
) Bellesheim 1 307—308. Ursmer Berli^re, Monast. Beige I, 39:

Monasterc de Waulsort. Pertz, SS. XIV 511 (Historia Walciodorens. Monas-

tcrii): Comes (Eilbertus) et vir Dei (Forannanus) presentiam regis adiere, quo

comes donum et investituram abbatiae deposuit et precibus apud regem obti-

nuit, quatinus . . Dei cultor ab eodem rege investiretur. Annuit rex ....
de villa scilicet Heidra et indominicatis beneficiis nonam sibi retinuit et in

mouumentum regalis decreti ne per succedentia tempora abbatiae deesset

imperialis protectio, in Aquensi ecclesia quotaunis iussit persolvi. Propterea

perfecto decretum est iudicio proccrum de curia in eiusdem regis presentia,

quatinus mnior domus, videlicet prepositus procerum de ecclesia Sanctae

Mariac quae est Aquisgrani, cum ceteris valentioribus canonicis pro eadem

abbatia tempore tribulationis eiusdem abbatiae causidici assurgant . . . Mon.

Germ, diplomata I, 160 Nr. 81. Vgl. Sackur bei Quidde, Deutsche Zeit-

schrift fur Geschichtswissenschaft II, 341 ff.
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einmal der Name A a, chen in Verbindung mit Irland. Friiher in

Aachen ansassig, langte der irische Pilgrim Mercherdach im

J. 1040 in Regensburg an, fiihrte hier das Leben eines Reklusen

und starb am 7. September 1075 '.

6. Jahrhunderte vergehen, bevor uns weitere Beziehungen

Irlands zur Stadt Aachen entgegentreten. Durch die drakonische

Gesetzgebung unter Konigin Elisabeth und Jakob I. aus der Heimath

vertrieben, suchten die irischen Franziskaner auf dem Festland

neue Anstalten zur Erhaltung desNachwuchses zu errichten. Unter

diesen Klostern nimmt das Antoniuskolleg der irischen Franzis-

kaner in Lowen den ersten Rang ein. Die Statthalter der

spanischen Niederlande, Erzherzog Albrecht und seine Gemahlin

Isabella Clara Eugenia, die fur Religion und Wissenschaft be-

geisterte Tochter Philipps II., die „virtuosissima signora", wie

der venetianische Gesandte Francesco Vendramin in seiner Rede

vor dem Senat zu Venedig am 4. November 1595 sie mit Recht

nannte 2
, die Wohlthaterin des Liebfrauenmttnsters in Aachen 3

,

haben bei Errichtung des Kollegs Gevatter gestanden. Im J.

1609 wurde das Kloster eroffnet, 1617 aber durch Albrecht und

Isabella der Grundstein zur Kirche gelegt 4
. Zu den bedeu-

tendsten Mitgliedern des neuen Konvents gehorte Thomas Fleming,

dritter Sohn des Wilhelm, sechszehnten Barons von Slane. Nach-

dem er im Franziskanerkloster zu Aachen die Stelle eines

Lectors der Philosophic bekleidet, wurde er in Gemeinschaft mit

seinem Landsmann P. Anton Hickey (Hequaeus) durch Beschluss

des Kapitels der Observanten vom 7. April 1619 nach Koln

berufen, wo er seine Lehrthatigkeit fortsetzte und ausserdem

die Studienordnung von LOwen einfilhrte 5
. Nicht lange hat er

l

) Bellesheim I 338.

*) Gachard, Lettres de Philippe II a ses filles les infantes Isabel le

et Catherine ecrites pendant son voyage en Portugal (1581—83), pubises

d'apres les originaux authographes conserves dans les archives royales de

Turin, Paris 1884, 48. Vgl. meine Berichterstattung tiber dieses Werk in

den Hist. Pol. Blattcrn XCIV, 262—277.
8
) Dem Mttnster schenkte die Infantin die kostbaren Seidenstofife, in

wclchen die grossen Reliquien beruhen, und ausserdem eine mit Perlen und

Edelsteinen reich besetzte Krone, welche durch frevelhaften Raub spurlos

verschwunden ist. Dr. B. M. Lersch, Aachen, Burtscheid und Umgebung,

4. Aufl., Aachen 1885, S. 47.
4
) Bellesheim II 319.
5
) Bellesheim II 328: Irische Franziskaner lehren Theologie in K5ln

und Aachen 1 620. Vgl. S. 730 : P. Flemingus philosophiam docuit in conventu

Aquensi.
4

1
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dieses Amtes gewaltet. Nach Lowen zuruckgekehrt, empfing

er durch Urban VIII. am 23. Oktober 1623 das Erzbisthum

Dublin, worauf Erzbischof Jakob Boonen von Mecheln ihm die

Konsekration ertheilte. Im Friihjahr landete er in Dublin, iibte

als Erzbischof die Strenge des Klosterlebens und hat in den

gefahrvollen Zeiten des Vizekonigs Lord Strafford und wahrend

des irischen Burgerkriegs oft mit Lebensgefahr k&mpfend mit

ebensoviel Eifer wie Klugheit die Pflichten seines Amtes wahr-

genommen. Erzbischof Fleming gehorte ausserdem zu den

treuesten Stiitzen des Nuntius Rinuccini.

7. Der Name des letztern Pralaten erinnert an eine weitere

Beziehung Irlands zu Aachen. Durch Breve „Romanum Ponti-

ficem" vom 15. M&rz 1645 ernannte Innocenz X. den Erzbischof

Giovanni Battista Rinuccini von Fermo zu seinem Nuntius bei

den verbiindeten Iren. Neffe des ehemals mit der Nuntiatur

in Paris betrauten Kardinals Bandini, hochgebildet in der Philo-

sophic, Theologie und dem Recht, hatte Rinuccini von der Pike

an gedient und sich seine Ehrenstellen redlich verdient. Mit

ausgezeichneter Instruktion versehen, die ibn tief in die kirch-

lichen und kirchenpolitischen Verhftltnisse Irlands zum Voraus

einweihte, trat er Anfangs April 1645 seine Gesandtschaft an.

Der Weg ging iiber Florenz, Genua, Marseille, Avignon, Lyon,

Paris. Leider warfen sich ihm hier schwere Hindernisse in den

Weg. Henrietta Maria, die Gemahlin des hartbedrangten eng-

lischen Konigs KarJ I., weigerte sich, ihn zu empfangen, aus

Furcht, die koniglichen Rechte iiber Irland zu verletzen. Und

erst nach monatelangen Verhandlungen konnte er von dem

Minister Mazarin die Erlaubniss zur Erhebung der fur Irland

bestimmten Gelder erwirken. Am 25. August 1645 von Paris

aufgebrochen, kam der Nuntius nach Ohartres. Hier holte ihn

das Domkapitel zum feierlichen Hochamt ab und beschenkte

ihn nach altchristlicher Sitte zur sinnbildlichen Darstellung der

Gemeinschaft im Glauben mit Brod und Wein. Dann aber

iiberreichten ihm die Domherren ein goldenes Bild der Mutter-

gottes, „welches Ihr vom Marienschrein losgetrennt habt tt

, und

welches den Schleier (?) Mariens darstellt. Unter den Stiirmen

des Ozeans, schrieb Rinuccini dem Domkapitel am 4. September

1645, werde er die heiligen Reliquien tragen *. Zum VersUlndniss

l
) Bellesheim II 419. G. Aiazzi, Nunziatura in Irlanda di Monsignor

Giovanni Battista Rinuccini Arcivcscovo di Fermo negli anui 1645 a 1649
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dieser Thatsache sei hervorgehoben, dass Kaiser Karl der Kahle

ausser dem Schleier der Muttergottes sich auch ein Stuck

von ihrem Giirtel in Aachen widerrechtlich zugeeignet und

diesen ebenfalls zur Halfte nach Compiegne, zur Halfte nach

Chartres verschenkt hat 1
. Indem ich den Leser fiir die weiteren

Schicksale Rinuccinis auf die irische Kirchengeschichte verweise 2
,

bemerke ich, dass dieser bedeutende Mann durch den neuesten

Geschichtschreiber des grossen irischen Biirgerkriegs eine weit

gerechtere Wurdigung als seitens der katholischen Iren em-

pfangen hat 3
.

8. Bahnbrechend fur die Bearbeitung der irischen Kirchen-

geschichte hat in unserem Jahrhundert John Lanigan gewirkt

(1758— 1827), dessen vierbandiges Werk uber altere und mittlere

Kirchengeschichte seiner Heimath auch heute nocli vielfach

massgebend ist. Im irischen Kolleg iu Rom gebildet, Professor

der Exegese an der Hochschule in Pavia, hat er seit 1795 in

Irland der Wissenschaft gelebt. In seinem Leben finde ich die

Thatsache bezeugt, dass er auf der Reise nach Rom begriffen. auch

Aachen besuchte und hier die Reliquien des Erlosers verehrte 4
.

Es sei gestattet, mit den Worten Ermenrichs an den Erz-

kaplan Grimold zu schliessen: ^Nicht mit Stillschweigen darf

ich die zwischen Spanien und Britannien liegende Insel Irland

ubergehen, von wo der Strahl eines so bedeutenden Lichtes zu

uns gedrungen ist 5/

pubblicata per la prima volta su' MSS. originali della Rinucciniana, Firenze

1844, p. 52. Icunculaui aureura Beatissiraae Virginia Mariae, quam vos

reverendi Domini ex ipsa Deiparae theca, ut mihi dono mitteretis, avulsistis,

habebo (ut sincere profiteor) non tam munus, quam munimentum. Refert ilia

indusium beatissimae Virginia, ut discam, illins opem non extremum vestimen-

tum, sed ut intimum ac primum velut animae amictum aestimarc.

!) J. H. Kessel, Geschichtliche Mittheilungen . iiber die Hciligthumcr

der Stiftskirehe zu Aachen, K5ln 1874, S. 151. Nach Fr. Haagcn, Geschichte

Achens, Aachen 1873, 1 49, hat diese Aneignung 877 bald nach dem 8. Oktober,

dem Tage der Schlacht von Andernach, welche Karl gegcn Ludwig den

Deutschen verlor, stattgefnnden. Das „indusium u Rinuccinis erlaube ich mir

ira Sinne von „Velum u aufzufassen.

2
) Bellesheim II 464—467.

3
) S. Gardiner, History of the great Civil War 1642—1649, III vols.

London 1889-92. Vgl. ineine Bcsprechungen im Literar. Handweiser Nr. 492 u. 549.

4
) Bellesheim III 720.

6
) Ermenrici cpistola ad Grimoldum archicapellanum ex cod. s. Galli

membr. 265, pag. 3—91, edita ab Ern. Duemmler, Halis 1873, pug. 42.
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Die Metallwerke der ungarischen Kapelle

im Aachener Miinsterschatze.

Von J. Hampel.

(Mit eincr Tafel.)

Heinrich, der Abt von Pilis, welcher im Auftrag Ludwigs I.

von Ungarn den Bau der vom frommen Konig zu Ehren der

Jungfrau Maria beini Aachener Minister gestifteten Kapelle

geleitet hatte, erzahlt in einer Urkunde vom 27. Oktober des

Jahres 1367 \ dass er fur dieselbe von Seiten des Konigs iiber-

geben habe: drei Kaseln, vier Tuniken, fiinf Alben mit Stolen

und Manipeln, drei Seidengiirtel, ferner drei vollstandige Altar-

ornate, zwei vergoldete Kelche, zwei vergoldete Messkannchen

und andere zwei silberne Messkannchen, zwei silberne Leuchter,

drei Monstranzen mit Reliquien der heiligen ungarischen Konige

Stephan, Ladislaus und Emerich, zwei mit Silber bedeckte

Gemaldetafeln und ein Messbuch.

Als der sorgliche Konig im Jahr 1381 wieder einen Bevoll-

machtigten, den Abt Ulrich von Pilis, nach Aachen sandte, urn

seine fromme Stiftung zu inspiziren, fand derselbe im Kapellen-

schatze vor: sechs Kaseln, fiinf Alben mit Stolen und Manipeln,

drei Seidengiirtel, drei vollstandige Altarornate, zwei vergoldete

Kelche, zwei vergoldete Messkannchen und zwei andere Mess-

kannchen aus Silber, zwei silberne Leuchter, drei Monstranzen

mit den Reliquien der drei heiligen ungarischen Konige Stephan,

Ladislaus un^ Emerich, zwei mit Silber bedeckte Gemalde-

tafeln, ein Messbuch und zwei Chorkappen mit „schicklichem

Schmucke" 2
.

*) Die Urkunde bei Fejdr, Codex diplomatics Hungariae ecclesiasticus

ac civilis, Tomi IX. Vol. IV, Budae 1834, p. 91, Nr. XXXVI.
2
) Die Urkunde zuletzt publizirt von A. v. Re urn out in der Zeitschrift

des Aachener Geschichtsvereins Bd. Ill, S. 121 ff. Die auf die Missionen der
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Was von diesen Inventarstucken deu Unfallen eines lialben

Jalirtausends im Mtinsterschatze zu Aachen entgangen ist, lasst

sich durch die Wappen des frommen Ungarkonigs leicht wieder

erkennen. Es sind folgende von Franz Bock verzeichnete

Stiicke 1
: zwei Altarleuchter, drei Tafelbilder und zwei Reliquien-

behalter — auf sammtlichen Gegenstanden sind die Wappen

Ludwigs zu selien — , ferner zwei kleinere Wappenstiicke mit

dem ungarischen und zwei mit dem polnischen Wappen*, endlich

zwei grossere Wappenstiicke mit dem ungarischen Wappen. Der

liebenswurdigen Zuvorkommenheit des Aachener Stiftskapitels

war es zu verdanken, dass diese sammtlichen Kirchengerathe

im Jahr 1884 auf Ansuchen des Komites der historischen

Goldschmiedeausstellung in Budapest melirere Monate hindurch

in dieser Ausstellung dem Sludium zuganglich waren. Bei dieser

Gelegenheit wurden dieselben genau beschrieben a
, und die hervor-

ragendsten Stiicke fanden Aufnahme in dem Prachtwerke, welches

in ungarischer und franzosischer Ausgabe bestiinmt ist, diese

Ausstellung zu verewigen 4
.

Auch Schreiber dieser Zeilen nahm kurz darnach Anlass,

sich mit den interessanten Goldschmiedewerken eingehender zu

beschaftigen, wobei er in die Lage kam, manche Fragen auf-

zuwerfen, zu welchen die aufinerksame Betrachtung derselben

gleichsam aufforderte 5
. Die folgenden Bemerkungen streben

beiden Piliser Aebte sich beziehendcn Daten hat zusammengestellt Dr. Remi-
gius Bekefi iu seiner „Geschichte der Piliser Abtei" (ungarisch) Bd. I,

(Pecs 1891), S. 163 ff. [Die Uebersetzung des hier angezogenen Abschnittes

des Werkes vom Bekefi ist der vorliegenden Abhandlung als Anhang beigefugt.

Anm. d. Ked.]

') Franz Bock, Karls des Grossen Pfalzkapelle und ihre Kunstschatzc

Bd. I, S. 67—79.

*) Bock erwahnt davon im Ganzen nur zwei Stttcke: n zwei emaillirte

Wappenschilder der Konigreiche Ungarn und Polen" a. a. 0. S. 75 f.

8
) Katalog der ungarischen historischen Goldschmicde-Ausstellung, eroff-

net am 17. Februar 1884 (ungarisch). II. Saal, 3. Schrank Nr. 3-6, Nr. 8,

Nr. 10—14; ferner II. Saal, 4. Schrank Nr. 1 ; 5. Sdirank Nr. 1 ; 6. Schrank Nr. 1.

*) Pulszky, Radisics et Molinier, Chefs d'oeuvre d'orfevrerie

ayant figure a l'exposition de Budapest, Bd. I, S. 23 f. Reliquiar mit dem

Doppelkreuz und zwei von den kleineren Wappenstiicken ; S. 93 f. eines der

grossen Wappenprunkstucko.
6
) Ein Aufsatz erschien im Archaologischen Anzeiger (Archaeologiai

firtcsito), Budapest 1888, S. 193--208, woraus ein Theil hier wiederholt

wird; zum Theil jedoch haben sich die Ansichten des Verfassers seither

geandert.
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besonders in zwei Richtungen darnach, einige dunkle Punkte

zu beleuchten. Es handelt sich vorerst urn geuauere Bestimmung

iinfl Erklarung der vorhandenen Inventarstticke, und dann um
die mehrfach aufgeworfene Frage nach ihrer kunstgeschichtlichen

Stellung.

I. Eine Vergleichung der beiden Inventare aus den Jahren

1367 und 1381 zeigt, dass zu dem Kapellenschatze in der Zeit

von 14 Jahren Manches hinzugekommen war, ohne dass dieser

spatere Zuwachs besonders betont ware. So mag noch wahrend

Ludwigs L Regierungszeit zu den zwei ursprunglichen Predella-

bildeni ein drittes hinzugekommen sein, so dass heute daselbst

drei solche Bilder vorhanden sind, wahrend im Jahre 1381 erst

ihrer zwei erwahnt sind. Welche die beiden ursprunglichen Tafeln

gewesen und welches das spater hinzugekommene Bild sei,

daruber lasst sich nur eine Vermuthung aussern. Urspriinglich

gab es wohl zwei Bilder mit verschiedenen Darstellungen, also

die Kronung Mariens und Maria mit dem Kinde; das dritte,

welches letztere Vorstellung wiederholt, wird nachtraglich dazu

gekommen sein. Alle drei Bilder sind mit Oelfarbe ubermalt

und die Emails daran sind auch zum grossen Theile neu. Unver-

andert blieben nur die getriebenen Ornamente und die Wappen-

bilder. Die in den Inventarien genannten zwei Leuchter haben

das halbe Jahrtausend am gliicklichsten iiberstanden. Von den

ursprunglichen Reliquiarien nennt Bock nur zwei, beide sind an

den Ludwigschen Wappen erkennbar. J. H. Kessel meint, das

dritte Reliquiar der ungarischen Kapelle sei jenes, in welchem

heute noch Reliquien des hi. Stephan, des hi. Emerich und der

Ursulanischen Jungfrauen aufbewahrt werden l
. Reumont hingegen

glaubt, dass als fehlendes drittes Reliquiengefass jenes Schaii-

gefass anzusprechen sei, welches gegenwartig den Gtirtel Christi

enthalt 2
. Diese Reliquiare gehoren wohl beide dem 14. Jahr-

hundert an und konnten deshalb aus dem vom Konig Ludwig

gestifteten Kapellenschatze herstammen. Doch fehlen ihnen

beiden die Wappeninsignien des Konigs, und es ist demnach in

dieser Frage keine sichere Entscheidung moglich. Man konnte

daran denken, dass einst das Reliquiar mit der Kreuzpartikel,

*) Kessel, Geschichtliche Mittheilungen ttbcr die Heiligthumer der

Stiftskirche zu Aachen, Ktfln und Neuss 1874, S. 94 ff.

2
) A. v. Eeumont a. a. 0. S. 123, Anm. Bock bcspricht dieses Gefftss

a. a. 0. S. 63 ff.
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welches die Wiener k. k. Hofburgkapelle bewahrt, dem in Frage

stehenden Aachener Kapellenschatze angehort habe, da auch an

diesem die Insignien Ludwigs des Grossen angebraclit sind.

Dem wurde das niederosterreichische Wappen und manches

andere daran nicht widersprechen, denn all dieses ist spatere

Zuthat.

Vier im Schatze bewahrte kleinere Wappenbilder, von

welchen in den Inventarien des 14. Jahrhunderts nicht aus-

driicklich Erwahnung geschieht, hatten nach Bocks Verniutlumg

als Pektoralfibeln gedient. Wir fugen hier die Abbildungen

von zweien dieser Wappen bei. Das eine (Fig. 1) ist das

nngarische, das andere (Fig. 2) das polnische Wappen. Was
die Verwendnng dieser Wappenkleinode betrifft, so ist nnr das

sicher, dass sie nicht an den Metallwerken angebracht waren,
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dazu sind sie zu gross, ihre grosste Axe hat 15 oder 14 cm.

Lange. Ob sie jedoch als Pektoralfibeln Verwendung fanden,

die Chorkappen verzierten oder auf den vier Ecken des Missale

befestigt waren, dariiber lasst sich deshalb nichts entscheiden,

weil auf ihrer ebenen glatten Riickseite weder von Nagelansatzen,

noch von Dornen zum Festhalten Spuren vorhanden sind.

Fir. 2.

Es eriibrigt noch die grossen Monilien oder Pektoralschilder

ins Auge zu fassen. Von diesen geben wir ebon falls die Ab-

bildungen (Fig. 3 und 4), weil es ohne solche etwas schwer

wiirde, von ihnen cine auch nur annahernde Vorstellung zu

erhalten, so sehr haben die beiden Kunstwerke einen indivi-

duellen, von der Schablone abweichenden Charakter. Eine auch

nur einigermassen aufmerksanie Betrachtung der beiden Wappen-

kompositionen lasst erkennen, dass die vier halbmondformigen

Gliederan der Aussenseite des Vierpasses, sowie zwei andere
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die senkrechten Seiten des Vierpasses unterbrechende halbmond-

artige Oehre zur Befestigung gedient haben. Die Wappen waren

demnach nicht dazu bestimmt, als selbststandige Denkm&ler zu

figuriren, wie die Verfasser der „Chefs-d'oeuvre a annahmen.

sondern sie waren auf einem anderen Objekt befestigt, an dem sie

zur Bezeichnung des Donators dienten. Ob sie jedoch als

Schliessen von Chorkappen oder als Mittelstucke zur Verzierung

des Missaledeckels verwendet wurden, lasst sich niclit sicher

entscheiden. Gegen erstere Annahme konnte ilire ausserordent-

liche Grosse angefiihrt werden, indem der senkrechte Durclimesser

nahezu 22 cm. betragt. Auch sprache der Inhalt der Spruch-

legenden eher fur die zweite Annahme als fiir die erste.

Sie lauten n&mlich das eine Mai:

gotes
| lere

|
wolde

| ich mer
|

ich
| beger |

Maria
j

lere

— das andere Mai:

ich
|
begere

|
Maria lere

|

gotes | lere | wolde I
ich mer

Die nebenstehende Fig. 5 gibt

eine genaue Abbildung eines

solchen Vierpasses mit dem

Spruche. Bock schlug vor nn-

zunehmen, dass der Kunstler

nicht „lere
tt sondern „ere tt

(Ehre) meinte, indem er glaubte,

dass so der dunkle Sinnspnich

verstandlicher wtirde. Doch

scheint dies eine allzu willkiir-

liche Korrektur zu sein, und

wenn man annimmt, dass die

beiden Sinnspritche sich auf

einem Messbuche befanden, so

wird uns deren Sinn auch ver- Fig. 5.

st&ndlicher. Dann ware gleichsam das Missale selbst — nach

mittelalterlicher Kiinstlersitte — als sprechend gedacht. Dass

neben Gott auch Maria erwahnt wird, erklart sich nicht etwa

durch eine nahere Beziehung auf das Marianische Reich (Ungarn)

oder die Anjouische Dynastie, sondern es geniigt der Hinweis

darauf, dass an zahlreichen mittelalterlichen Kelchen und andern

Kirchenparamenten Gott und Maria zusammengenannt sind. Wollte

man aber eine direktere Ursache fiir diesen Dualismus suchen, so

ware auch diese unschwer in dem Umstande gegeben, dass das
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Objekt, auf dem der Spruch erscheint, einer Kapelle gewidmet

wurde, welche auf den Namen Marias geweiht war.

Bei solcher Auffassung der Legende erscheint dieselbe

weniger unverstandlich und es entfallt die Ursache, derenhalber

Bock geneigt war anzunehmen, dass diese „sechsblatterige Rose"

mit den beiden „nichtssagenden Ornamenten" zu beiden Seiten

des grossen Wappenschildes eine spatere Erganzung sei. Es

kann namlich aus mannigfachen Griinden kein Zweifel daruber

bestehen, dass die viertheilige Einrahmung ein wesentlicher und

ursprtinglicher Bestandtlieil der ganzen Komposition sei. Sie

verbindet in ganz natiirlicher Weise die drei Hauptglicder, den

Unterbau, den grossen Schild und die obere architektonische

Kronung. Ohne den Vierpass fiele diescr ganze Aufbau ausein-

ander. Auch schliessen sich die Fliigel der stiitzenden Drachen

und die Festungsraauern, auf welchen die ktihn komponirten,

wappenbaltenden Adler stehen, genau der untersten Rundung

an, die Adler selbst, welche so wesentlich zur Belebung der

ganzen Komposition beitragen, halten mit ihren Vorderpranken

auch zunachst nicht den grossen Schild, sondern dessen Ein-

rahmung, und die Linien aller Stutzmauern der obersten Gebaude-

reihen folgen den Umrissen des Rahmens und der kleinen halb-

mondformigen Oehre. So wie all dieses kunst- und planvoll

zusammenstimmt, so ist auch die Architektur mit richtiger

Empfindung des Nothwendigen, Zweckmassigen und Schonen an

gehorigem Orte zwischen den Rahmen und den Schild hineingebaut.

Der massige Oberbau mit seiner reichgegliederten Architektur

wiirde ohne architektonisch reiche Ausfiillung des Vierpasses

das Hauptstiick durftig und schwach erscheiuen lassen, und

diese Ausfiillung hat dort die starksten Glieder — Thiirme,

Mauerziunen und eine stark hervortretende Nische mit zwei

starken Erkern — , wo der spitz endigende Schild sonst die

grosste Lucke liesse. Und urn auch hier der vielfachen Archi-

tektur, welche sonst allzu erdruckend wirken wiirde, lebende

Wesen einzuftigen, setzt der geistreiche Kiinstler mit frischem

Humor Thiere mit menschlichen Kopfen auf die Thiirme und

gibt ihnen die bei so viel Mauerstiitzen iiberfliissige und gleichsam

humoristisch wirkende Aufgabe, auch ihrerseits als Schildhalter

zu figuriren. Ob die Kopfe dieser mit grosster Sorgfalt aus-

gefiihrten kleinen Unholde, welche jedesmal individuell ver-

schieden sind, Kiinstlerportrats seien. bleibt zweifelhaft. Wie
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man eine so reich und mit soviel richtigem Kunstgefiihl zusammen-

gefugte Komposition fur nichtssagend erklaren kann, ist nicht

recht begreiflich. Man muss im Gegentheil diese grossen Wappen-

stticke fur die hervorragendsten Werke der ganzen Denkmaler-

reihe betrachten, und deshalb lohnt es sich wohl der Muhe,

womoglich alles, was daran noch nicht geniigend aufgeklart ist,

ins richtige Licht zu stellen. Zu den noch der Aufklarung

harrenden Fragen gehort die, welche Bedeutung das Helmstuck:

der gekronte bartige Mannerkopf mit zwei Hornem habe und

weshalb er neben dein Anjouischen Hauswappen als gleichwerthig

an zweiter Stelle ober deni Landeswappen stehe? Bis jetzt war

dieses Wappen nicht gehorig bestimmt worden, nun scheint dessen

Bestimmung sicher gestellt. Es ist wahrscheinlich das Wappen
des polnischen Herzogthums Dobrzin 1 und bezeichnet (nach der

Annahme des hervorragenden Diplomatikers Dr. L. v. Fejfcrpataky)

zusammen mit dem Anjouischen Hauswappen die Konigin Wittwe

Elisabeth, die Mutter Ludwigs des Grossen, welche einc polnische

Prinzessin war. Daraus wtirde erhellen, dass sie die Objekte

(oder das Missale), an denen die beiden Wappen sassen, als

Donatrix gestiftet habe oder doch an denselben irgend einen

wesentlichen Antheil hatte.

II. Man hat stets angenommen, dass sammtliche Inventar-

stucke, auf welchen neben dem ungarischen Staatswappen und

dem Anjouischen Familienwappen audi das polnische Reichs-

wappen vorkommt, ruich dem Jahr 1370 entstanden seien, well

Ludwig I. erst in diesem Jahr den polnischen Thron bestiegen

habe. Diese Annahme war unbegriindet, da man doch aus der

seit 1832 bekannten Urkunde des Abtes Ulrich. der wir die

Eingangs erwahnte Aufzahlung entnahmen, wissen konnte, dass

die Leuchter, Reliquiare, Predellabilder u. s. w. bereits von
1367 an wohlverwahrt in einer starken Truhe sich in der

Aachener Kapelle befanden. Es war nach mittelalterlicher Auf-

fassung durchaus nicht anstossig, dass sich der Ungarkonig des

polnischen Wappens auch vor seiner polnischen Kronung bediente,

da er doch bereits seit dem Vertrage mit Konig Kasimir, also

l
) Diese Bestimmung verdanko ich Herrn Heraldiker L. Altenburgcr

in Budapest, welcher mich auf das Vorkommcn dieser Wappenfigur in dem
grossen Siegel Wladislaws Jagellos I. (Vossberg, Siegel des Mittelalters von

Polen etc. VII. Tafel) vom Jahre 1388, in dem Wappen Wladislaws III. v. J.

1438 u. a. m. aufmerksam zu machen die Giite hatte.

Digitized byGoogle



62 J. Hampel

seit 1340, polnischer Thronfolger war. Die vorerwahnten Metall-

werke konnten also in einem beliebigen Jahr zwischen 1340

und 1367 entstanden sein, und gleieh hier fiigen wir bei, dass

kein zwingender Grund vorhanden ist zu der Annahme, dass

sammtliche Objekte zu gleicher Zeit entstanden seien. Denn

sie tragen wohl untruglich den Charakter dieser Zeitepoche

an sich, sie sind nicht etwa aus fruheren, im Besitz der Anjou-

konige befindlichen Schatzen zusanimengesucht und etwa nach-

traglich mit den koniglichen Insignien verselien worden. Immerhin

aber lasst ein stylistischer Vergleich erkennen, dass sie nicht

alle unbedingt einer Werkstatt entsprungen sind, sondern ver-

rauthlich von verschiedenen Goldschraieden — und zwar nicht

gleichzeitig — angefertigt wurden.

Nicht eihmal die kleineren WappSn, deren inimer zwei und

zwei gleichsam derselben Gussform entstammt zu sein scheinen,

stimmen niiteinander vollstandig iiberein, was bereits den Ver-

fassern der „Ohefs-d'oeuvre tt

auffiel, indem sie bemerken: „cer-

taines differences dans la teinte des emaux et dans le dessin

des ciraiers nous font croire qu'ils n'ont pas 6t6 6xecut6s par

le ni^me orfevre tt (Bd. T, S. 24).

Dagegen sind die beiden Leuchter gewiss gleicher Prove-

nienz. Dasselbe lasst sich jedoch weder fur die Beliquiare oder

die Predellabilder untereinander und noch weniger fur sammt-

liche funf Stiicke zusammen annehmen. Von den Reliquiarien

scheint das mit dem polygouen Stilnder den Predellabildern nfther

zu stehen, als dasjenige mit viereckigem Stander, denn das

sehr charakteristische Blattmotiv, das auf den Feldern des

Fusses die leere Flache ftillt, steht dem Blattmotiv auf der

Kinrahmung der Predellabilder sehr nahe. Die Wappenfiguren

sind jedoch an diesen letztgenannten filnf Objekten verschieden

gebildet, was sogleich in die Augen fallt, sobald man ihre

genauen Facsimiles nebeneinander stellt J
. Alles dieses und ferner

audi die ungleiche Hohe der beiden Reliquiare, die demnach

ohne Rucksicht auf einander angefertigt zu sein scheinen, macht

es wahrscheinlich, dass diesc Kirchengerathe nicht auf einmal,

ad hoc, zu Zwecken der Aachener Kapelle bei einem Meister

bestellt wurden, sondern wohl schon vorher einzeln oder in

grosserer Anzahl im koniglichen Schatz vorhanden waren. Bei

') Sie sind alio genau abgebildet im obcrwahnten Katalogc der Buda-

pester historischen Goidschmiedeausstellung.
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dieser Auffassung der Sachlage kann meiner Ansicht nach auch

nicht die Frage nach dem Meister des Schatzes der ungarischen

Kapelle gestellt werden, denn nicht ein Meister, sondern mehrere

theileu sich in die Ehre. Diese miissen iibrigens nicht eben zu

den hervorragendsten KUnstlern ihrer Zeit oder ihres Landes

gehort haben, denn ihre Werke sind wohl edel komponirt, und

wo das Email erhalten ist, lassen dessen Spuren auf eine nicht

gewohnliche Geschicklichkeit in dieser Technik sehliessen, doch

im Ganzen sind diese Gerathe nach der gegen die Mitte des

14. Jahrhunderts fiir solche Gegenstande iiblichen Norm und

Schablone gearbeitet, ohne eine besondere Invention oder reichere

kunstlerische Phantasie zu verrathen. Gewiss hat der kunst-

verstandige grosse Konig die Kiinstler dieser Werke nicht mit

herrschaftlichen Besitzthumern belohnt, und wir werden auch

wohl vergeblich darauf warten, dass uns eine konigliche Dona-

tionsurkunde, wie jene wodurch Robert Karl seinen Siegelsteeher

Peter, Simeons Sohn, belohnte, je die Namen der unbekannten

Meister auferwecken wird.

Die Bezeichnung sehr bedeutender Kunstwerke ihrer Art

verdienen unter den auf uns gekommenen Kleinodien des Kapellen-

schatzes nur die beiden grossen Wappenkompositionen, deren

bereits im vorigen Absatz gedacht war. Diese beide sind

Perlen mittelalterlicher Goldschmiedekunst. Man hat sie noch

nie in vollkommen treuen x\bbildungen verOffentlicht, und am
allerwenigsten gibt der unscheinbare Holzschnitt, welchen Bock

ihnen widmet, einen richtigen BegriiF von der Virtuosit&t der

Technik und der reichen Erfiudungsgabe ihres Meisters. Es

sind Kunstwerke, die es verdienen, dass man Umschau halte

nach der Werkstatte, der sie entsprosseu sein mogen, denn wo
solche formvollendete Meisterstucke entstehen konnten, da muss-

ten tuchtige Hande das Goldschmiedehandwerk zu hoher Bluthe

gebracht haben.

Das mittelalterliche Kolosvar (Klausenburg), in den Doku-

menten des 14. Jahrhunderts auch Clus oder Clussenberch

genannt, hatte bereits urn die Mitte dieses Jahrhunderts eine

bliihende Goldschmiedeschule, welcher beriihmte Meister ent-

sprossen sind, die ihrem Geburtsort auch in fernen Landen Ehve

brachten. Die deutsche Kunstgeschichte sucht merkwiirdiger Weise

bis zum heutigen Tage vergeblich den Ort — Klussenberch —

,

welchen eine (verloren gegangene) Inschrift der berilhrnten
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St. Georgsstatue auf dem Prager Hradschin als die Geburts-

statte der bciden Kunstler, welche die Statue geschaffen hatten,

nannte. Martin und Georg von Klussberch werden auch von

Bode 1 unter die hervorragendsten Kunstler des 14. Jahrhunderts

gerechnet, und obgleich auch er nicht ahnte, wo ihre Wiege

stand, wurde er ihrer Kunst docli gerecht und mit feinem Sinn

erkannte er, dass die Prager St. Georgsstatue Meistern der

Goldschuriedekunst ihre Entstehung verdanken miisse. Natiirlich

weiss man im Vaterlaude dieser Meister etwas mehr iiber sie,

als die Prager und Berliner Forscher von ihrer Biographie

erzahlen konnten. Sie waren die Sohne des Meisters Nikolaus,

eines Malers in Kolosvar (Klausenburg). Bereits im J. 1370

hatten die beiden Meister es zu solchem Ruhme gebracht, dass

Demeter, der Bischof von Grosswardein (Nagyvarad), sie zu sich

berief und ihnen den Auftrag ertheilte, die Standbilder der

Heiligen Stephan und Ladislaus in Erz zu giessen. Diese beiden

Werke sind verschwunden, doch die Inschrift, welche ihren

Ruhm meldete und welche die sorgsamen Kiinstler auf den

Schild des hi. Ladislaus gesetzt hatten, hat uns ein spaterer

Chronist bewahrt, der die beiden Bildwerke noch sah. Ihr Ruhm
drang bald auch zu Kaiser Karl IV., dem Schwager Ludwigs

von Ungarn, und so wanderten die beiden Kunstler auf dessen

Geheiss nach Prag und schufen ihren hi. Georg, das Werk,

welches ihren Ruhm bis auf tmsere Zeit erhalten sollte. Wo
sie dann bis zum Jahre 1390 weilten, ist nicht bekannt. In

diesem Jahr jedoch, am 20. Mai, vollendeten sie das Reiter-

standbild des heiligen Ladislaus, welches der Bischof Johann

bei ihnen bestellt hatte 2
.

1

) Geschichte der deutschen Plastik, Berlin 1887, S. 90: nNach dem, was

Bflhmen sonst an Bildwerken dieser Epochc bietet, mochte man kaum zweifeln,

dass die Verfertiger dieses sebr ausgezeichneten Werkcs nicht in Bttbnien

geborene Kunstler wareu, aber irgend welche Beweise haben wir nicht dafiir,

zumal nicht eininal der Stil des ganz eigonartigcn Bildwerkes einen Anhalt

dafiir bietet. Dass Schnaase hier schon einen Natnralismus sioht

ist mir nicht rccht verstandlich .... Der Werth und der besondere Reiz

des Prager Standbildes, welches nur in halber Lebensgrosse wiedergegeben

ist, licgt vielmehr gerade in der stilistischeu Behandlung, in der heraldischeu

Auffassung von Ross und Reitcr und in eincr demcntsprechenden ausser-

ordentlichen Durchbildung allcr Details, welche uns die Kiinstler unter den

Goldschraieden der Zeit vennuthen lasst."

2
) Diese Daten sind zusaminengestellt nach Abhandlungen von Arnold

Ipolyi und W. Wenrich.
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Die Vermuthung, dass die beiden Prachtwappen in der

Werkstatte dieser bedeutenden Kunstler entstanden, liegt urn so

naher, als auch andere Umstande auf deren siebenbitrgischen

Ursprung hindeuten. Dieses an Edelmetallen so reiche Land

bot seit jeher die natiirlichen Vorbedingungen zu einer gross-

artigen Entwickelung des Goldschmiedehandwerks, und die unter

den ungarischen Konigen aus dem Hause Anjou neu eroffneten

Bergwerke trugen wesentlich dazu bei, dem koniglichen Schatze

sowie den Werkstatten der Goldarbeiter Edelmetall in reich-

lichem Maass zuzufuhren. Aus wohlbekannten Ursachen haben

sich Goldschmiedewerke des 14. und der ersten Halfte des

15. Jahrhunderts in IJngarn nicht allzu zahlreich erhalten. Doch

unter der geringen Zahl gibt es einige, welche den siebenbiirgischen

Meistern zur hohen Ehre gereichen. Sie haben keine nahere

Verwandtschaft mit italienischen oder deutschen Schulen, sie

sind Vertreter einer eigenthiimlichen einheimischen Kunstiibung

von so hoher Vollendung, dass sie als Produkte einer Kunst-

tradition von mehreren Kiinstlergenerationen erscheinen.

Als eines der bekanntesten Werke, welche dem Anfang

des 15. Jahrhunderts angehoren, sei das Reliquiar von Nagy
Disznod in Siebenburgen erwahnt, dessen zwei kniende Engel

vollendete Muster flguraler Klein-Plastik sind 1
. Nicht minder

zu loben ist der kaum urn einige Jahrzehnte jiingere Kelch, den

der Domherr Suky fur die Gyula-Fejervarer Kirche (Sieben-

biirgen) gestiftet, jetzt im Domschatz zu Gran (Esztergom). Der-

selbe ist mit alien Hulfsmitteln der Goldschmiedekunst, mit

architektonischen, figuralen und emaillirten Ornamenten auf das

reichste und geschmackvollste verziert und wird mit Recht als

der schonste vorhandene Kelch des ungarischen Mittelalters

betrachtet.

Beide Werke gehoren einer Epoche an, die gleichsam nocli

unmittelbar unter der Einwirkung der beiden ausgezeichneten

Kolosvarer Goldschmiede gearbeitet hat, und mancher von den

Meistern dieser Zeit mag als Gesell der Werkstatte des Georg

und Martin angehort haben. Daher wohl die grosse Vorliebe

fiir reichen plastischen Schmuck, und daher das starke Anhaufen

') Abgebildet in Chefs-d'oeuvre Bd. II, S. 79, wo diese Figtirchen

ricbti^ gewurdigt werden: n les deux figures d'angcs agenouill«5s, qui serablent

soutenir la monstrance et adorer son contenu, sont, malgr6 leurs proportions

exigues, de v^ritables oenvres de sculpture".
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von gothischen Thiirmchen und Nischen, wie auf den Aachener

Monilien, mit den vielen kleinen Miniaturgestalten darin.

Weniger in die Angen springend, doch nicht von geringerer

Wichtigkeit fur unsere stilistisehe Beweisfiihrung sind manche

gemeinsame Ziige in der Verwendung untergeordneter Ornament-

glieder an den Aachener grossen Wappen und dem Nagy Diszno-

der Reliquiar. Eine solche cliarakteristische Gemeinsamkeit ist

die Verwendung von Spiralomamenten aus gerieftem Drahte an

alien drei Werken.

An dem Aachener Vierpass haben die Spiralvoluten wohl

die Aufgabe Harten zu mildern, welche ohne sie durch das

Aufeinanderstossen von Winkeln und Linien entstehen wurden;

auf solche Verbindungspunkte, zumeist an die Aussenlinien des

Vierpasses, setzt der Meister seine zarten Spiralen und erzielt

dadurch, dein Laien unbewusst, dem Kenner wohl verstandlich,

zarte Uebergange und reizende Abwechslung. Der Meister des

Nagy Disznoder Reliquiars hat dieselben Motive zu anderem

Zwecke verwendet: er schafft aus der Kombination von Spiralen

filr die beiden knienden Engel die Basis, auf der sie stehen; so

bringt er in die Verbindung grosserer Massen Leichtigkeit und

mildert die Strenge des architektonischen Aufbaues. Die beliebte

Anwendung von Spiralen ist in der spateren siebenburgischen

Kunst ein charakteristischer Zug geblieben.

Auch in anderer Richtung scheinen die Kunstler der Aachener

„Monilia tt gleichsam vorbildlich fur die siebenburger Gold-

schmiedeschule gewirkt zu haben. Es ist filr diese Schule

w&hrend des ganzen 15. Jahrhunderts bis herab zur Reformations-

zeit gradezu typisch der vier- oder sechspassformige „Haftel tt

,

darauf dreifach gegliederte Architektur gothischen Stiles mit

darin stehenden Heiligen 1
. Ein gleichsam klassisches und zu-

gleich eines der interessantesten Stiicke dieser Reihe befindet

sich im Nationalmuseum, besonders werthvoll, weil es bezeichnet

und datirt ist. Blasius von Bistritz (Stadt im nordlichen Sieben-

biirgen) fertigte es an im Jahre 1502. Dieses Mai ist aus dem

Haftel ein kreisrundes Osculum pacis auf einem Lebensbaume

geworden. Solche sehr cliarakteristische Ankniipfungspunkte

verbinden die Aachener Monilia mit dem siebenburger Lande,

ui:d wenn Bock oder die Verfasser der Chefs-d'oeuvre nicht

') Ein sehr charakteristischer Haftel dieser Art ist abgebiidet: Chefs-

d'oeuvre Bd. I, S. 90.
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recht ins Klare kommen konnten, weshalb auf den Aachener

Monilia deutsche Legenden stehen, und noch dazu in einem

niederdeutschen Dialekt, so kam dies daher, weil sie nicht

daran dachten, dass „Clussenberch a im 14. Jahrhundert sachsische

Bevolkerung hatte und dass die Kunstler der beiden Monilia

biedere Sachsen wareu. Allerdings konnte man dieses auf

Grund der lateinischen Legenden an den beiden Reliquiarien

der ungarischen Kapelle nicht sicher behaupten. Auch der

Schriftcharakter ist ein vollstandig anderer an diesen beiden

Werken wie an den Monilien; wahrend wir an letzteren voll-

standig entwickelte germanisch-gothische Minuskel angewendet

sehen, sind jene Legenden in italienisch-gothischer Majuskel

abgefasst.

Schliesslich sei noch eines Umstandes gedacht, der zusammen

mit alien schon erwahnten ftir den siebenburgischen Ursprung

der grossen „Monilia tt

spricht. Es ist die Rangsch&tzung der

drei heiligen Konige in den Nischen oberhalb des grossen Wappens.

In der mittleren, hoheren, reicheren, mit Erkern verzierten Nische

steht nicht, wie . man erwarten sollte, der Reichspatron von

Ungarn, Stephan der Heilige, — er muss sich mit der rechten

Seitennische begniigen — es steht in der Mitte der Landespatron

von Siebenbiirgen, der heilige Ladislaus mit dem Beile in der

Hand, der Heilige, fur den jeder Siebenburger in jener glaubens-

starken Zeit die grosste Verehrung hatte und welchen demnach

an die Ehrenstelle zu setzen auch die beiden Olussenbercher

Meister, wenn wirklich sie es waren, die die herrlichen zwei

Aachener Kleinodien geschaifen. als gute Siebenburger Anlass

und Ursache hatten.

Anhang.
Uebersetzung des S. 54, Anm. 2, angefiihrten Abschnittes aus

BSkefi, Geschichte der Piliser Abtei, S. 163—168.

Die Angaben uber den Inhalt der nicht vollstrtndig tciedergegebenen An-

merktmgen, sowie einige erganzende Bemerkungen sind in ecJcige Klammern

gesetzt.

Dankbarkeit geeren seine grossen Vorfahren l und Ebrfurcht fttr die

heilige Jungfrau, die Schntzheilige Ungarns 2
, veranlassten Ludwig den Grossen,

>) Foj6r, Codex diplormitieus Hungariae, Tomi IX. Vol. IV, p.21G, und Ungarisches

Nationalarchiv Dl, unter der Nummer 36460. [Diese Urkunde auch mit manchen unwesent-

lichen Abweichungen bei Q u i x , Historische Beschreibung der Mllnsterkirche S. 136, Nr. 8.]

*) Fojer, Codex diploni., Tomi IX. Vol. TV. p. 265.
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Heinrich, den Abt von Pilis, naeh Aachen zu senden 1
, um von dem Kapitel

der nach der Gottesmutter benannten Stiftskirche die Genehmigung zur

Erbauung ciner Kapelle bei dieser Kirche zu erlangen. Abt Heinrich erfttllte

mit hingebender Bereitwilligkcit den Befehl seines hohen Herra. Als Bevoll-

miichtigter und Gesandter des KOnigs traf cr rait dem Dekan und dem Kapitei

ein Abkommen unter denselben Bedingungen, welche fur den von Kaiser

Karl IV. errichtetcn Altar festgesetzt worden waren. Nach diesem Ueber-

einkommen ernennt der ungarische KOnig die zum IMenste der Kapelle

bestimmtcn Kaplane aus der ungarischen Geistlichkeit, prasentirt sie abor

dem Dekan und dem Kapitel, denen die Ernannten auch einen Eid ablegcn,

wie dies filr die anderen Kaplftne dcrselben Kirche tiblich ist. In Bezug anf

die Uisziplin steben die Kaplane unter dem Kapitel. Sollte durch Tod,

Resignation oder Abwesenheit einer der KapUine oder beide fehlen, so soil,

damit der Gottesdienst nicht unterbrochen werde, der Dekan und das Kapitel

einen oder zwei seiner Kaplane vorlaufig crnennen, die dann ihr Gehalt aus

dem Einkommen der Kapelle beziehen und den Dicnst so lange verrichten,

bis der Konig ftir neue Kaplane sorgt. Wird eine der Stellen durch Tod,

dnrch Entsagung oder aus irgend einem andern Grunde erledigt, so ist der

andere Kaplan verpflichtet, binnen Monatsfrist auf Kostcn des Verstorbcnen,

Entsagenden oder Abwesenden dem Kiiuigc von Ungarn Anzeige zu machen;

sollte cr damit ztfgern, so hat das Kapitel die Pflicht, ihn zur ErfUllung

seiner Obliegcnheit anzuhalten.

Abt Heinrich, welcher die Einzelheiten dieser Feststellungen in einer

Urkunde vom 16. April 1370 der Nachwelt uberlieferte 2
, erwahnt nicht, dass

Ludwig der Grosse eine Stiftung fur diese Kapelle auf ewige Zeiten errichtct

und den beiden Kaplftnen eine Versorgung gesichert hat, welche sie ailer

andern Beschiiftignng enthob, sodass sie, sich ausschliesslich dem beschau-

lichen Lebcn widmend, den Herrn mit unaufhfirlichem Gebct preisen und mit

David singen konnten: „Der Herr ist mein Erbtheil" 3
.

Nach einer so sorgfaltig bahnbrechenden Arbeit wurde unter der

GeschSftsleitung des Abtes Heinrich von Pilis der Bau begonnen. Die Kapelle,

dieses in kaltem Stein vcrkorperte pietfitvolle Zeugniss der ungarischen

Frbmmigkeit, wurde schon vor dem 27. Oktober des Jahres 1367 vollendet,

denn Abt Heinrich spricht an diesem Tage in einer andern Urkunde 4 von

dem Bau der Kapelle als von einer vollendeten Thatsache*.

1
; J)as .Tahr der Botsehaft kennen vir nicht; aber so viet ist gewiss, dass sio vor

1307 hat stattfinden mussen, denn schon in diesem Jahre erwilhnt Heinrich, der Abt.

von Pilis, die Erbauung als ein vorgangenes Kreigniss: „quam (eapellam) . . . per nos

oonstruxit" (Fejer, Cod. dipl., Tomi IX. Vol. IV, p. 91 1. Und die Erwirkung der

Erlaubniss ist doch jodenialls dem Bau vorausgegangen.
2

) Fejer, Cod. diplom., Tomi IX. Vol. IV, p. 26T>— 2H7.

s
) Fejer. Cod. diplom., Tomi IX. Vol. IV, p. 215.

*) Fejer, Cod. diplom., Tomi IX. Vol. IV, p. 91.

*) Dies bestatigt auch noch die Nachrioht, wonach man an der Kapello die Inschrirt

anbraehte: Haec capella a Ludovico I. Hungariae rege anno 18*37 per dominum Honricum
ttbbatom de Pilis erecta. Arehiv der Zirczer Abtei III, Nr. 77.
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Der erste Grundsatz der Kunst fordert Durchfuhrung des Stils bis in

die kleinsten Einzelheiten. Die Uebereinstimraung des Innern mit dem

Aeussern, Harmouie der Form und des Inhalts der Gedanken schafft das

Kunstwerk. Unser Herrscher Ludwig folgte auch den reinen Anschauungen

der kirchlichen Kunst seiner Zeit, als er zum glanzenden Beweis seiner

koniglichen Freigebigkeit durch Abt Heinrich von Pilis drei Kaseln, vier

Tuniken, fttnf Alben mit Stolen und Manipeln, drei seidene Giirtel, drei ver-

schiedene Altarornate x
, zwei vergoldete Kclche, zwei vergoldete und zwei

versilberte Messkannchen, zwei silberne Leuchter 2
, drei Monstranzen 2 mit den

Keliquien der Heiligen Stephan, Ladislaus und Emmerich 3
, zwei mit Silber

bekleidete Tafeln und ein Messbuch sandte.

Abt Heinrich tibergab diese Kunstschatze in einer raachtigen Truhe am

27. Oktober 1367 in Gcgenwart des Aachener Kapitels dera Kaplan Johannes 4

unter der Bedingung, dass sie in Zukunft stets bei der Kapelle verbleiben

soliten. Er bat ausserdem im Namen seines Konigs die Aachener Stifteherren

aufs herziichstc, sie mbchten zur Ehre Gottes und mit Kiicksicht auf den

Dienst des Herrn bestrebt sein, die Kuustwerke vollzahlig und ihrer Bestim-

muug zu erhalten. Die Kapelle, wie sic nunmehr mit allem, was dazu

gehOrte, eine besondere Stiftung bildete, ubergab er mit ihren gesammten

Einkunften und Lasten den Bttrgermeistern von Aachen, den Richtern und

Schbffen, ihnen voile Macht zusichernd fur die Verwaltung der Angelegen-

heiten der Kapelle, vorbehaltlich des Rechts des Konigs von Ungarn, ungarische

Geistliche fur die beiden Kaplanstellen zu ernennen 5
.

Unsere Konige haben denn auch thatsachlich Jahrhunderte hiudurch

das Ernennungsrecht geiibt. Selbstverstandlich hing es von ihnen ab, cinen

Ungarn oder einen Auslander mit diesem Amt auszuzeichnen. Wenn Maria

Theresia am 1. Dezember 1740, nach dem Tode des Kaplans Nikolaus Albert

Schloerdfeger, einen gewissen Johann Heinrich Christ an dessen Stelle ernennt °

1
i Ohne Zweifel ist hier von Altarkissen und Altardecken die Rede.

2
) [Es wird hier im Anschluss an den Katalog der Ausstellung von 18H4 und das

oben S. 55 Anm. 4 zitirte Werk die Beschreibung der Leuchter und dor Reliquiare

gegeben.]
3

; Bei Fejer, Cod. diplom., Tomi IX. Vol. IV, p. 91 steht falsch: cum retiquiis

sanctorum Stepbani, Ladislai et Henrici, regum Hungariae. Statt Henrici ist Emorici

zu lesen.

*) Fejer, Cod. diplom., Tomi IX. Vol. IV, pag. 91.

5
) Fejer, Cod. diplom., Tomi IX. Vol. IV, pag. 217 und 563 [hier zum zweiten

Male nach einer andern Vorlago mit mauchen nicht wesentlichen Abweichungen]. An
letztoror Stelle gibt Fejer als Datum der Urkunde das Jahr 1874 an. Die Urkunde nennt

das Regierungsjahr Ludwigs des Grossen und zwar das neunundzwanzigste : regni autem
nostri anno ^gesimo nono. Da Ludwig der Grosse am 21. Juli 1842 seine Regierung
antrat, war dieses Jahr nicht 1874 sondern 1370. Das Datum lautet richtig: anno mccelxx,

quarto nonas mensis Januarii, das Wort quarto gehOrt nHmlieh nicht zur Jahresziffer,

soil vielmehr in Verbindung mit nonas das Tagesdatum bezeichnen. [Quix hat in

seinem Abdruck neun Jahre vor Fejor denselben Fehler gemacht.]
6

) [Bckcti gibt in der Anmerkung den vollstandigen Wortlaut der fUr Johann
Heinrich Christ am 1. Dezember 1740 von Maria Theresia ausgestellten Bestallungsurkunde
nach einer vom Sekretar des Aachener Marienstifts J. M. Bohnen vidimirten Kopie auf

Papier in der Schatzkammer des Ungarischen Landesarchivs Fasc. 70, Nr. 120. — Dei-

Name des verstorbenen Vorgangers wird wohl sicher Schwerdfeger zu lesen sein.]
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und bei Erw&hnung der Tugenden und Verdienste wie der wissenschaftlichen

Bildung, die den Anlass zur Ernennung abgeben, sich auf das Zeugniss des

Aachener Kapitels beruft, so begriindet das die Ueberzeugung in uns, dass

Johann Heinrich Christ ein auslftndischer Priester war, denn sonst wurde das

Zeugniss des Aachener Kapitels unerklart bleiben.

Unsere Landsleute, die schon friiher persCnliche Andacht oder letztwillige

Verfiigung ihrer Vorfahren oder die strafende Stimme des Gewisscns haufig

nach Aachen geftthrt hatte ', sind sicherlich nach der Erbauung der Kapelle

noch ofter dorthin gepilgert, wo sie fur ihro in den Kampfen des Lebens

verwundcten Seelen Erquickung fandeu.

Uuser Kbnig Ludwig der Grosse scheukte der Aachener Kapelle auch

ferner seine Aufmerksamkeit. Dies beweist der Auftrag, der im Jahre 1381

an den Abt Ulrich von Pilis gelangte 2
. In Folge cines Befehlcs unseres

Konigs Ludwig reiste er nach Aachen zum Zwecke einer Inspektion der

Gewander und der kirchlichen Gerathe der Kapelle. Der Kaplan Johannes

zeigte die seiner Hut anvertrauten Gegenstande dem Abt Ulrich in Gegenwart

des Vicedekans und des ganzeu Aachener Kapitels vor. Abt Ulrich hat seine

Wahrnehmungeu niedergelegt in einer vom 9. Juni 1381 datirten Urkunde.

Wir erfahren daraus, dass den Schatz der Kapelle auch damals noch jene

Stiicke bildeten, welche Ludwig der Grosse im Jahre 1367 geschenkt hatte,

mit dem Unterschiede, dass statt der vier Tuniken zwei Chormantel in das

Inventar hineingekommen sind und die drei Messgewander sich auf sechs

vermehrt haben 3
. Das Einkommen der Kapelle war bis dahin nicht hflher

als auf 97 Gulden gestiegen, verioren waren 23 Gulden Zins; Abt Ulrich

hinterliess aber der Kapelle 340 Gulden, welche Summe in die Kasse und

somit in die Hftnde des Kaplans Johannes gelangte. Ulrich bittet im Namen

des Konigs den Kaplan Johannes sowohl wie das Kapitel, mit wachsamem

Auge die Schatze zu huten und zu verhindem, dass sie in fremde Hande

fallen.

Jahrhunderte hindurch hat die Aachener Kapelle vor dem Auslande die

Grossmuth des Konigs von Ungarn verkiindet, aber der eiserne Zahn der

Zeit nagte endlich doch auch an diesem Bau, und da Niemand ihn von Zeit

zu Zeit in Stand setzte, verschwand nicht bloss sein ursprttnglicher Glanz,

') Pej6r, Cod. diplom., Tomi VIII. Vol. I, pivg. 240. [Hier ist oine Urkunde vom
29. MHrz 1307 abgedruckt^ in dor als SUhne fUr einen Todtschlag die Wallfahrt nach

Aachen angeordnet ist; in einer Urkunde vom 4. Mai 1367 wird eine Aachenfahrt durch

letztwillige Verfiigung einem vom Erblasser Bedachten aufertegt: Fejer a, a. O. Tomi
IX. Vol. IV, p. 92.]

*) Fejer, Cod. diplom., Tomi IX. Vol. V, p. 525. Den Abt nennt der Text hier

irrthttmlich Htunrich. In der Kopie dos Uugarischen Landesarchivs (Act. Cam. Eccl.

Fasc. 70, Nr. 120, p. 8) habe ich Ulricus gefunden, was ich auch Air rich tig halte. da es

leststeht, dass Ulrich am G. Dezember 13H0 Abt in Pilis war (Arehiv der Zirczer Abtei II,

Nr. 293, S. 37). [Dieselbe Urkunde mit unwesentlichen Abweichungen, aber mit dem
richtigen Xamen Ulrich, nach einer Abschrifb im Aachener Stiftsarchiv in der Zeitschrift

des Aachener Geschichtsvereins Bd. Ill, S. 121 f.; vgl. oben S. 54, Anm. 2.]

3
) Fejer a. a. O.
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er fing sogar an baufiillig zu werden. Als unser tiichtiger Landsinann Karl

Batthyany, der spatere Verwalter von Baiern, in der ersten Halfte des 18.

Jahrhunderts sich in Aachen aufhielt, wurdc er im innersten Herzen betriibt

beim Anblick der damais noch die Ungarische genannten Kapelle. In seiner

Erinnening lebten die begeisternden Beispiele der Vergangenheit wieder auf

und der Gedanke reifte in ihm zum Entschlusse, die Kuinen der Kapelle zu

neuem Leben zu erwecken. Die Halfte der Kosten bot er aus seiner eigenen

Kasse an, und in seinen patriotisch lautenden Briefen forderte er Andere zu

Opfern auf. Das erhabene Bcispiel fand donn auch Nachahmung. Maria

Theresia, der traditionellen frominen Gesinnung ihres Hauses folgend, Hess

auf Grand der iiber den Zustand der Kapelle eingezogencn Erkundigungen

durch den Ober-Stuhlrichter Grafen Joseph Eszterhazy im Jahre 1748 den

gesamraten geistlichen und weltlichen Adel auffordern, Beitriige zu sammeln \

Das mahnende Wort der Kbnigin verhallte denn auch nicht ungehort. So

spendete unter Anderen Abt Itobert von St. Gotthard und Heilig-Kreuz

zwolf Dukaten fur den patriotischeu Zweck.

') Archiv der Osterreichischen Abtei Heilig-Kreuz, Rubrica 78, Fasciculus IV
(Heimb, Notitia Mstorica de oi"tu et progressu Abbatiae B. M. V. ad S. Gotthardum,

p. 26).
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VolkstMmliches aus dem Kreise Jiilich.

Von L. Korth.

Der gute Engel, der nach dem Worte der Briider Grimm

von heimathswegen dem Menschen beigegeben wird, der ihn,

wenn er in's Leben auszieht, unter der vertrauten Gestalt eines

Mitwandernden begleitet, hat auch heute noch nicht von Allen

sich abgewendet. Das unerschopfliche Gut der Sagen, Marchen

und Geschichten ruht noch geborgen in der heimischen Erde, allein

gleich den geheimnissvollen Schatzen, von denen der Volks-

glaube berichtet, sinkt es immer tiefer, wenn der Schatzgraber

den rechten Augenblick verfehlt: je fremder uns die Zauber-

formel wird, urn so mehr steigert sich die Miihsal des Forschens.

Seltsam ist es gerade um die rheinische Sage bestellt. Ihre

grossen Gebilde sind von der Dichtung schon zugleich mit den

Erinnerungen aus der Fruhzeit germanischer Stanimeskampfe

festgehalten worden, und es ist ein ergreifender Beweis fiir ihre

Lebenskraft, wenn noch um die Wende des zwolften Jahrhunderts

das Landvolk an der Mosel die kommende Noth des Reiches

in dem Auszuge des gewaltigen Dietrich von Bern gespenstisch

vorgedeutet sieht. Wie viel damals von den Ueberlieferungen

des Volkes selbst in die stille Klosterzelle sich verlor, das

wissen wir zur Geniige aus dem Wundergesprache und aus den

Homilien unseres Caesarius*. Einen Nachfolger aber hat der

Monch von Heisterbach niclit gefunden. Wohl begegnen wir

hin und wieder in den erzahlenden Geschichtsquellen, ganz

besonders in den Heiligenleben einem legeiidenhaften oder

mythischen Zuge, allein den Ruhm des sagenreichsten Stromes

verdankt der Rhein doch wresentlich der Fullc dessen, was

miindlich von Geschlecht zu Geschlecht sich fortgeerbt hatte

bis in unser Jahrhundert hinein.
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Es ist nicht immer ein Gewinn fiir die Forschung gewescn,

dass gar manches aus diesem Keichthume zunachst die Dichter

angezogen hat; unvergessliches aber danken wir Mannern wie

Johann Wilhelm Wolf, Karl Simrock und Alexander Kaufman n,

die mit dichtcrischem Sinne, wie er dem Gegenstande gebuhrt,

und mit wissenschaftlichem Ernste zugleich den rheinischen

Volksuberlieferungen genaht sind. Der Beginn ihrer Thatigkeit

fallt in jene schonen Tage, da man noch mit starkem Gefiihle

in der Bergung und Pflege der Sage einen Hort nationaler

Gesinnung, eine Gewahr vaterlandischer Grosse sah. Die „stille

frohe Zeit", von der Jakob Grimm einst die reehte Werthschatzung

seines Schaffens erhoffte, ist inzwischen wohl angebrochen, allein

der Sammlung und Deutung ist noch ein weites Gebiet offen

geblieben. In unserer Heimath vor Allem darf sich nunmehr

der Forscher von dem gepriesenen Strome und seinen Ufer-

gebirgen, von den bedeutsamen Statten geschichtlicher Grosse

landeinwiirts wenden und seine Ernte halten in der waldreichen

Niederung oder in den Dorfern der fruchtbaren Ebene.

Dass die Miihe des Suchens audi dort sich lohnt, hat vor

Jahresfrist ein kleiner Beitrag zur Volkskunde des unteren

Erftgebietes dargethan 1
. Angeregt und ermuthigt durch Herrn

Geheimrath Loersch lasse ich jener anspruchslosen Arbeit

gegenwartig eine eng verwandte Sammlung folgen, zu der etwa

zwanzig Ortschaften des Kreises Jiilich beigesteuert haben.

Die Anordnung des Stoifes hatte bei der fritheren Ver-

offentlichung so manchen Beifall gefunden, dass ich sie auch

jetzt beibehalten durfte 2
. Nur auf die Trennung der Flurbezeich-

nungen von den Wegenamen habe ich fast durchweg verzichtet,

weil zumeist jene an diese sich anlehnen. Etwas ausfuhrlicher

sind die geschichtlichen Nachrichten geworden: sie suchen alles

zu bieten, was irgend aus den allgemein zuganglichen Quellen

und Darstellungen sich ermitteln Hess.

J

) Volksthiimliches aus dem Kreise Bergheim, Aunalen des hist. Ver.

f. d. Niederrhein LII, S. 1—60. Es sind dort Ueberliefcrungen aus 41 Ort-

schaften mitgetheilt.

2
) Vgl. z. B. die Bosprechung von E. Vcckenstedt in der Zeitschrift

fiir Volkskunde IV, S. 140.
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Niclit berucksiehtigt habe ich den Aberglauben, weil fiir

dieses Gebiet der rheinischen Volkskunde von einer berufenen

Kraft cine besondere Sammlung vorbereitet wird. Audi die

Gebrauche finden wohl in einem eigenen Festkalender weit eher

ausreichende Wiirdigung, als es hier durch gelegentliche Er-

wahnung hatte geschehen konnen.

Fiir die Erlauterung der Sagen habe ich an meinem Wohn-

orte, an deni mir die neueren Erscheinungen der einschlagigen

Litteratur vollkoramen unerreichbar bleiben, nur sehr weniges

zu thun vermocht, ich bin jedocli bemiiht gewcsen, etliche

besonders oft sich wiederholcnde Berichte durch Vergleichung

zu erklaren und ihnen ihren Platz in einem grosseren Vor-

stellungskreise anzuweisen.

Konnte ich bei der ersten Saramlung vielfaltiger Unter-

stutzung mich dankbar erinnern, so muss ich hier ausdrucklich

hervorheben, dass ich diesmal von keiner Seite her Beihilfe

gefunden habe, dass vielmehr alles, was die gegenwartige

Arbeit enthalt, auf personlicher Erkundigung an Ort und

Stelle beruht. Es hat mancher muhevollen Wanderung bedurft,

um die Ausbeute zu gewinnen, die nun am Ende sich doch so

sparlich ausnimmt. Ueber den diirftigen Erfolg aber trostet

mich wiederum das Bewusstsein, dass alles, was hier auf-

gezeichnet steht, nach vielfaltiger Prufung treu und echt

befunden ist: ich habe es sorgsam vermieden, durch ungestiimes

Ausfragen die Unbefangenheit des Berichterstatters zu verwirren,

immer eingedenk der Mahnung unseres Jakob Grimm, dass die

Volkssage mit keuscher Hand will gelesen und gebrochen sein.

Und soil schliesslich doch noch ein Wort des Dankes nicht

verschwiegen bleiben, so geburt es den schlichten Menschen,

die mir zugetragen haben, was nun als ihr Eigenthum ihnen

wieder zuruckfliesst.
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1. Altdorf.

Dek. JMich — Pf'urrkirche zum hi. Punk rutin*. — Bf/iti.

Kirchberg — 650 Etc.

1290 Aittreppe 1
. 1646 Autrup 1

.

Hztm. Julich, Amt Julich, Gericht Altdorf (mit Inden

und dem Hofe Frauenbusch) *.

Bei Altdorf wurde im Jahre 1582 ein Stein der Matronae

Hamavehae gefunden; ebenso zu Anfang des 17. Jahrhunderts

der Votivstein einer unbestimmbaren Muttergottheit, aus dem

man zuerst den Grabstein des Cornelius Tacitus, spater ein

Denkmal der matres Alatervae hat machen wollen 3
.

1290 Oktober 20. Ritter Reiner Hunekin von Miillenark

bekennt, dass er von Gerhard von Julich Herrn zu Kaster „19

iurnalia terre arabilis iuxta Aittreppe sita
tf zu Lehen trage l

.

1586 Januar 26. Sechsundzwanzig Fahnlein Spanier liegen

in Altdorf und Umgegend zur Xacht*.

1795 besitzt Kloster Wenau 15 Morgen Land zu Altdorf 5
.

Fluren: 1. Buscherfeld (links von der Strasse Altdorf-

Kirchberg). 2. om Egel. 3. op der Egelsau (rechts auf Kirch-

berg zu, an das Fussdahl anschiessend). 4. em Fluhr. 5. am

*) Lacomblet, Urkb. II, n. 901. Die Form Aittreppe darf unbe-

denklich auf Altdorf bezogen werden; vgl. R. Pick, Zeitschrift des Aachener

Gesch.-Ver. VI, S. Ill, Anm. 3. Im Jahre 1646 spricht Johannes Leurenius

von einer Oertlichkeit „ad Altam Ripam, vulgo Autrup in arce nobili ubi

Inda in Ruram influit", Bonner Jahrbttcher XIX, S. 95, und noch heute lautet

der Name im Munde des Volkes deutlich Otdorp. Bei der Namensform

„Ziletdorpfu
ist doch wohl ein blosser Schreibfehler statt Ailetdorpf

anzunehmen, vgl. Bonner Jahrbttcher XXXIX, S. 192.

*) W. Graf v. Mirbach, Zur Territorialgeschichte I, S. 6, n. 13. In

kirchlicher Hinsicht gebcrte die S. Pankratiuskapelle zu Altdorf mit Pattern

und Inden zusammen zu der ehemaligen S. Remigius-Pfarrkirche in Geuenich.

Die Reliquien des hi. Remigius sind nach der Theilung des Pfarrsprengels

im Jahre 1805 von dort, nicht ohne Widerstand, nach Altdorf tiberfuhrt

worden, wo sie noch heute den Gegenstand grosser Verehrung bilden.

8
) Braun, Bonner Jahrbttcher XIX, S. 95 f. B ram bach, Corpus

inscript. Rhenanar. n. 621; M. Ihm, Bonner Jahrbttcher LXXXIII, S. 151,

n. 307. Der Matronenname auf dem ehemaligen „Tacitus tt

-Steine lasst sich

nicht auf die bisher nur aus Britannien bekannten „matres Alatervae 44

beziehen, M. Ihm, Bonner Jahrbttcher a. a. 0. S. 161, n. 378; S. 172, n. 451.

*) Zeitschrift des Aachener Gesch.-Ver. Ill, S. 301.

6
) Zeitschrift des Aachener Gesch.-Ver. IV, S. 257.
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Fohssberg. 6. om Heidche. 7. om Kahleberg. 8. am Kirch-

bergerwag. 9. en der Komm (auf Geuenich-Inden zu). 10.

Mullenacker. 11. Necklendahl. 12. am Nidderfeldche. 13. op

dem Proftnnes (auf der Anhohe gegenuber der Altdorfer Muhle).

14. Schleherdahl. 15. en der Schlei. 16. Steinbuscherfeld.

17. op dem Strieker. 18. op de ZwGlfmorgen. 19. am Zwolf-

morgenswag.

Volksuberlieferungen.

1. Ein Mann ging Nachts von Kirchberg nach Altdorf.

Hinter Zappies Bungert, etwa funfhundert Schritt von der

Hecke, begegnete ihm ein Feuermann. Er wich ilim aus,

aber als er in der Nahe des Fuchsthals war, kam ein zweiter

und dicht bei Altdorf vom Lohner Wege her ein dritter. Sie

waren alle drei wie feurigc Kugeln gestaltet und man konnte

ihnen nicht, wie sonst den Feuennannern, die Rippen im Leibe

zahlen *.

2. In frliheren Zeiten, als noch die Pferde viel im Freien

gehiitet wurden, waren an der Uricht bei der Altdorfer Muhle

des Nachts oft mehr als zehn Hirten zusammen. Da erschien

dann oft eine grosse schwarze Katze undwenn die in der Nahe

war, konnte kein Pferd von der Stelle gebracht werden 2
.

3. Auf der Strasse von Altdorf nach Inden zeigen sich

haufig nachtlicherweile unhcimliche Katzen, die den ganzen

Weg hin und zuriick mitgehen, so sehr man sie auch ver-

scheuchen mag 2
.

4. Es fahrt einer des Nachts von Altdorf nach Aldenhoven.

Am Steenekriix merkt er, wie ihm etwas auf die Karre springt,

er sieht aber Nichts. Voll Schreck wendet er wieder urn, allein

die unsichtbare Last macht ihm die Pferde zu Scbanden, noch

ehe er heim kommt.

5. Am Lohner Wege findet man Reste der machtigen Stadt

Gression, die ehedem bis nach Eschweiler sich erstreckte 8
.

') In einer Sage vom Lenninger Walde bei Wormeldingen vergrossert

sich die Feuerkugel zu einem rollenden, feurigen Fasse, Gredt, Sagcnschatz

des Luxemburger Landes; zahlrciche verwandte Erzahlungen sind zusammen-

gestellt und gedeutct bei Laistner, Das Riithsel der Sphinx I, S. 62 if.;

118 ff.; 295 f. Merkwiirdig ist eine Ueberlieferung aus Btttow, nach der

ein altes Weib einem Lehrlinge den Teufel in Gestalt von Feuerkugeln zu

tragen gibt, 0. K n o o p , Volkssagen, Erzahlungen, Aberglauben und Gcbrauche

aus dem ostlichen Hinterpommern (Posen 1885) S. 8, u. 9.

2
) S. unten Rodingen n. 14 — 16. 8

) S. unten Lohn n. 2.
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2. Ameln.

Del: Jiilich — Pfarrkirche zum hi. Nikolaus. — Bgm. Titz —
500 Ew.

1138 Amble 1
. 1149 Ambele 2

. 1156 Ambla 4
.

Hztm. Jiilich, Amt Jiilich, Dingstuhl Spiel 3
.

1188. Gottschalk (und seine Frau Adeleidis) iiberweisen

der Abtei Klosterrath 9 Morgen Land „a'put Amble" 1
.

1 146. Die Abtei Klosterrath erwirbt von der Abtei Lonnig

(Lunnecho) 40 Morgen Land und einen Hof zu Ameln nebst

Waldgerechtigkeit und Antheil am gemeinen Acker, sowie 30

Morgen zu Spiel 2
.

!
) Annales Rodenses, Mon. Germ. SS. XVI, S. 713: nHis diebus dedit

aecclesiae 9 iugerae terrae Godescalcus aput Amble, et solvunt novem dena-

rios coloniensis monetae". Dass Gottschalks Gattin Adeleidis an der Schenkung

betheiligt war, ergibt sich aus der Bestatigungsurkunde des Biscbofs Hein-

rich II. von Liittich vom Jabre 1147: „Godescalcus et uxor eius Adeleidis

9 iugera aput Ambele . . dederunt", G. D. Franqninct, Oorkonden en

bescheiden van de abdij Klosterrade (Maastricht 1869) S. 13.

a
) Annales Rodenses zum Jahre 1146 a. a. 0. S. 718: „Habuit aput

Amble aecclesia quae nuncupatur Lunnecho 40 iugera terrae cum curte una

ibidem sita et aput Spilh iugera 30 cum curte una . . Haec igitur . . . emit

abbas ab ilia." In der bereits erwfthnten Urkunde des Bischofs von Liittich

vom Jabre 1147 heisst es: „A fratribus de Lunnecho in eadem villa [sc.

Ambele] 70 iugera et curtem que et propriam silvam et ius habet in commu-

nione ruriculari". Ebenso besagt die Bestatigung des Erzbischofs von Koln

vom Jahre 1149 wieder nur: „emerunt ab abbate de Lunnecho Folmaro . .

70 diuruales et unani legittimam curtem in villa que Ambele dicitur", Fran-
quinet a. a. 0. 8. 18. Es sind also die 40 Morgen bei Ameln und die 30

Morgen bei Spiel zusaramengefasst, von einem zweiten Hofe aber ist nicht

die Rede. — Sowohl Franquinet als auch die Herausgeber der Annales

Rodenses in den Mon. Germ, haben Lunnecho als Linnich im Herzogthum

Jiilich gedeutet, es handclt sich jedoch um das 1142 gegrttndete Augustiner-

Chorherrenstift Lonnig bei Miinstermaifeld; Abt Folmar ist derselbe, der

bereits 1143 die Nonnen von Lonnig nach Schonstatt bei Vallendar verpflanzte,

Beyer, Mittelrhein. Urkb. I, n. 526, n. 529.

3
) W. Graf v. Mirbach, Zur Territorialgeschichte I, S. 5, n. 6. Die

Angabe, dass schon durch die Schenkuug Karls des Dicken das Marienstift

zu Aachen Grundherr in Ameln gewesen sei, ist nicht zutreffend; in der

Bestatigungsurkunde KOnig Arnulfs vom 13. Juni 888, Lacomblet, Urkb. I,

n. 75, ist Amblava als Ambleve, Amel bei St. Vith, zu nehmen. Der Irrthum

erklftrt sich iibrigens daraus, dass im Jahre 1317 das Aachener Marienstift

in der That auch den Hof in Ameln bei Spiel erwirbt, s. u. S. 78, Anm. 5.

A
) Annales Rodenses a. a. 0. S. 723, 15.
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1149. Arnold, Erzbischof von Koln, bestatigt der Abtei

Klosterratli den Besitz von 70 Morgen Acker und einem Hofe

zu Ameln 1
.

1156. Adscela von Meer und ihr Sohn Gunter schenken

der Abtei Klosterratli je 1 Morgen zu Ameln 2
.

1284 Juni 4. Die Begine Aleidis, Tochter des f Ritters

Sizo von Ameln, iibertragt vor den Schoffen von Rodingen den

Hof zu Ameln ihren Nichten Jutta und Aleidis, Tochtern des

f Ritters Heinrich von Hiichelhoven 3
.

1290 Juni 9. Die Abtei Klosterratli verkauft mit Ge-

nehmigung des Bischofs Johann von Litttich ihre Besitzungen

und Rechte zu Ameln in der Pfarrei Spiel dem Stift S. Gereon

zu Koln 4
.

1317. Jutta (von Hiichelhoven) verkauft ihren Hof zu

Ameln urn 1200 Mark dem S. Marienstift zu Aachen 5
.

Im 16. Jahrhundert hat Ameln eine „capella sine cura tt

,

deren Kollator der Pfarrer von Spiel ist c
.

Fluren: 1. em Duppel (sehr grosse Flur, nach Kirchherten

zu gelegen). 2. am Eenhuhs (auch „am Minnhnhs", zwischen

Kallrath und Rodingen). 3. em Fussdahl (nach Glisten). 4. am
Hungsstruch (nach Hasselt). 5. em Pannestahtz (nach Kallrath).

6. tosche Spiel. 7. am Steenacker (nach Serrest). 8. am
Wahssersack.

*) Siehe S. 77, Anm. 2.

2
) Siehe S. 77, Anm. 4.

*) Lacomblet, Urkb. II, n. 790. Ein Rittergeschlecht von Araclu

kennt aueh Caesarius von Heist erbach, Dialogus miracuior. dist. V,

c. 37: es ist ein „ miles honestus Everhardus nomine de villa quae Ambula
vocatur natus", den ein Damon nach Jerusalem und wieder zurtlck ftihrt.

*) Lacomblet, Urkb. II, n. 889.

5
) Lacomblet, Urkb. II, n. 790, Anm. 2. Offermann, Gesch. der

Stadte etc. in den Kreisen .TiUich etc. S. 83, verlegt diesen Verkauf in das

Jahr 1374.

6
) Binterim u. Moor en, Die alte und neue ErzdiOzese KGln II, S. 77.

Zur Zeit des Caesarius von Heisterbach hatte Ameln „ villa dioecesis

Coloniensis quae Ambula vocatur" schon einen Glockncr, also auch wenigstens

eine Kapellc, Dialog, miracuior. dist. V, c. 56.
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3. Bettenhoven.

Dek. Jiilich — Pfatrkirche zum hi. Pankratius. — Bgm.

Rod ingen — 64 Ew. (1874 nur 13 Hiinser).

1216 Bettenhoven 1
.

Hztni. Jiilich, Amt Raster, Gericht Rodingen.

Bettenhoven wurde von der Romerstrasse Koln-Jiilich-

Valkenburg (? Ooriovallum) beriihrt. Gefunden sind hier Altare

der Matronae Ettrahenae, Gesahenae und Gavadiae 2
.

1 2 1 G bestatigt Erzbischof Engelbert I. von Koln dem
Kloster Fiissenich das Patronat der Kirche zu Bettenhoven 3

.

12 72 erklaren Graf Wilhelm von Jiilich und seine Gemahlin

Richardis, dass nicht ihnen sondern nur der Abtei Fiissenich

das Patronat zustehe 4
.

VolksUberlieferungen.

Eine Stelle bei Bettenhoven nicht weit vom Finkelbach

heisst der Glockenpiitz. Dort ist ein Sumpf mit mehreren

Quellen, in dem eine Glocke versunken liegt. Das ging so zu:

Im Kirchthurme zu Oberembt hing eine neue Glocke, die

war noch nicht getauft. Da kam eines Tages der Teufel und

holte sie und flog mit ihr durch die Luft von dannen. Unter-

wegs aber musste er sie fallen lassen. und sie versank dicht bei

') Lacomblet, Urkb. II, n. 60. Im Register zu Bd. I VII der

Zeitschrift des Aachener Gesch.-Ver. ist die Form Beddinkoven irrthumlich

auf Bettenhoven bezogen.

2
) Bonner Jahrbilcher IV, S. 182; XII, S. 56; XVIII, S. 110; LII,

S. 117 if.; am genauesten bei M. Ihin, Bonner Jahrbttcher LXXXIII, S. 150,

n. 304, 305; vgl. Annalen des hist. Ver. f. d. Niederrhein XXI, S. 191;

Brambach, Corpus inscript. Rhenanar. ». 617, 618; Zeitschrift des Aachener

Gesch.-Ver. IV, S. 230 und XIV, S. 19. — Ueber ein merkwurdiges, mit einer

Darstellung der drei Jungfrauen Fides, Spes und Caritas versehenes Bleisiegel

des Erzbischofs Piligrim, das in dem Hauptaltar zu Bettenhoven gefunden

wurde, berichtet J. Freudenberg, Bonner Jahrbilcher LII, S. 117 if.; vgl. dazu

Griin, daselbst LIII, S. 306 If.; K. Simrock, Handbuch der deutschen Mytho-

logie (4. Aufl. 1874) S. 346.

a)Lacomblet, Urkb. II, n. 60; vgl. Annalen d. hist. Ver. II, S. 161 f.

4
) Kremer, Akadem. Beitrage z. Gulch- u. Berg. Gcsch. Ill, Urk.

n. 115. — Vgl. Binterim u. Mooren, Die alte u. neue ErzdiOzese Koln

I, S. 185; Kaltenbach, Der Regicrungsbezirk Aachen S. 265; W. Graf v.

Mir bach, Zur Tcrritorialgeschichte I, S. 17.
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Bettenlioven an dieser Stelle. Noch heute ist es da tinheimlich

und Kinder wagen sich nicht leicht in die Nahe 1
.

4. Fronhoven.

Dek. Aldenhoven— Pfarrei Lohn [Pfarrkirchc zumhL Silvester],

Bgm. DilrwisH — 409 Eu\

1476 Froenhoeven 2
.

Hztin. Jiilich, Amt Jiilich-Aldenhoven, Gericht Lohn 3
.

*) Unter den zahlreichen SageJi von versunkenen Glocken steht unserer

Fassung am n&chsten die von der ungetauften Glocke zu Warendorf, Th.

Graessc, Sagenbuch des preussischen Staats I (Glogau [1867]), n. 722;

verwandt sind auch die Berichte bei A. Kuhn, Markische Sagen und Marchen

(Berlin 1843) S. 164 und bei A. Kuhn u. W. Schwartz, Norddeutsehe

Sagen, Marchen und Gebrauche (Leipzig 1848) S. 307, n. 355 und 356, nach

denen jedoch die Glocken von selbst davon fliegen und in den Teich fallen.

Vgl. ferner u. a. H. Prtihle, Harzsagen (Leipzig 1854) S. 195, n. 2; R. Eisel,

Sagenbuch des Voigtlandes (Gera 1871) n. 761 if.; Graesse, Sagenbuch

n. 707; K. Bartsch, Sagen, Marchen und Gebrauche aus Meklenburg I (Wien

1879), n. 502 if.; W. v. Schulenburg, Wendische Volkssagen und Gebrauche

aus dem Spreewald (Leipzig 1880) S. 29 (Byhlen); S. 34 (Steinkirchen);

Edm. Veckenstedt, Die Mythen, Sagen und Legenden der Zamaiten II

(Heidelberg 1883), S. 185; L. Korth, Volksthttmliches aus dem Kreise Berg-

heim, Annalen d. hist. Ver. f. d. Niederrhein LII, S. 40, n. 2; S. 52, n. 1

u. a. m. Etwas abweichend ist die Sage von der versenkten Glocke zu

Remich bei N. Gredt, Sagenschatz des Luxcmburger Landes (Publications

de la section histor. XXXV [1884]) n. 968. Beachtensworth ist es, dass

Glockensagen selbst den Ostasiateu nicht fehlen, z. B. Der Glockenpfuhl von

Konodai, D. Brauns, Japanische Marchen und Sagen (Leipzig 1885) S. 285 if.

Einen der altesten Berichte gibt Gerva si us von Tilbury in der Erzahlung

von demThale Laikibrait in England: „In hac valle quotidie ad horam unam

diei auditur classicum campanarum dulce resonans", F. Liebrecht, Des

Gervasius von Tilbury Otia imperialia (Hannover 1856) S. 34, n. 69 und

Anm. 55. Nach bohmischer Auifassung ist die versunkene Glocke cine in die

Unterwelt gcbannte weisse Frau, J. V. Grohmann, Sagen ans Btihincn (Prag

1863) S. 267 if. — Dem Teufel sind, wie den Heiden, die Glocken verhasst, doch

hat er nur ubcr die ungetauften Gewalt, J. W. Wolf, Beitrage zur deutschen

Mythologie Abth. 2 (Gottingen 1857), S. 294 if.; K. Simrock, Handbuch

der deutschen Mythologie S. 448 f. Vor dem Klangfe der geweihten Glocke

fliehen Gespenster und Teufel; besonders bezeichneude Bcispiele bei K. Maurer,
Islandische Volkssagen der Gegenwart (Leipzig 1860) S. 74, 103, 123.

2
) Beitrage z. Gesch. von Eschweiler u. Umgegend I, S. 280; aus der

dort abgedruckten Urkunde vom 14. Juni 1476 geht zugleich hervor, dass

der Herzog von JiUich in Fronhoven Grundbesitz hatte.

3
) W. Graf v. Mirbach, Zur Territorialgeschichte I, S. 6; II (Nach-

trag), S. 35.
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Ueber Fronhoven ging die alte Heerstrasse Eschweiler-

Bourheim-Julich *.

Im Februar 1580 wird Fronhoven gleich den umliegenden

Ortschaften durch spanisches Kriegsvolk schwer geschadigt 2
.

Am 22. Juni 167G erwirbt das Kloster Schwarzenbroich

Besitzungen zu Fronhoven, die vom Hause Kambach bei Aachen

lehnruhrig sind 3
.

Fluren: 1. op der Ehmaar. 2. am Eschwielerwiig. 3. Jellsges

(Jessges)hof. 4. liinger de Klosge (die „KIosgen tt sind Weiden

auf Hehlrath zu). 5. Maarfeldche (es en Soht). 6. am Miillewag.

7. em Nausse (im Nassen). 8. am Sohtche. 9. am Steinwag.

10. am Wiesswiller Wag.

5. Gevelsdorf.

Deh. Jiilich — Pfurrkhrhe zum Id. lit us. — Bgm. Hottorf —
478 Eiv.

893 Givinesdorpht 4
. 1415 Gevenstorp\ 1568 Geves-

torp fi

. 1586Gevelsztorf 7
.

Hztm. Jiilich, Amt Raster, Gericht Loevenich 7
.

8 93 besass die Abtei Priim sieben Hufen zu Gevelsdorf,

mit denen 1222 der Graf (Heinrich II.) von Sayn belehnt war 1
.

Im Januar 1586 Schadigung durch spanisches Kriegsvolk 7
.

Im 16. und 1 7. Jahrhundert ist die Kirche zu Gibbcls-

dorf Filiale der Pfarrkirchc zu Hasselsweiler 8
.

') Bonner Jahrbucher LXXV, S. 188 f.

*) Zeitschrift des Aachener Gesch.-Ver. Ill, S. 299 n.

3
) Chr. Quix, Beitrftge z. Gesch. der Stadt Aachen und Hirer Um-

gebungen III, S. 18.

4
) „Est in Givinesdorpht sinnil cum terra dominicata mansa 7 que

adhnc sunt apsnu
, Guterverzeichniss der Abtei Prilni vom Jahre 893, Beyer,

Mittelrhein. Urkb. I, S. 184, n. 77; dazu bemerkt Caesarius im J. 1222:

^Givinesdorpht tenet comes de Seync de ecclesia et est sita satis propinqua

Linneche".
fi

) Urkunde von 1415 Juni 2, Archiv Harff, H. U. A. n. 229.

6
) Grenzweisthum des Pingstuhls Boslar, herausg. von W. Graf v.

Mirbach, Zeitschrift des Aachener Gesch.-Ver. II, S. 300.

7
) „Designation im Furstenthum Gulich beschehener Inlagerungen und

Pnrchzttge", Zeitschrift des Aachener Gesch.-Ver. Ill, 8. 302: „Gevelsztorf

iin Ambt Bosseleru
;

vgl. dagegen W. Graf v. Mirbach a. a. 0. und

Zur Territorialgeschichte I, S. 18, n. 6.

8
) B interim u. Moore n, Pie alte und neue Erzditfzese Koln I,

S. 175, n. 59 (irrig Gerisdorp), S. 184; das. II, S. 65: „Gibbelsdorf capella
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Fluren: 1. de Ahljraht (Jraht = Gracht, Graben). 2. era

Entekiihlche. 3. ahm Gottswag (friiherer Prozessionsweg). 4. aim

der Harbahn. 5. de Holzjraht. 6. et Knippche. 7. am Kutschw&g.

8. de Leipeschmaar. 9. am Rottlandswag. 1.0. Steinacker. ll.de

Wiejepasch. 12. de Wisselsot.

VolksVibcrlieferungen.

1. „En der Rutteschjahss" (Reitersgasse) sprengt des Abends

em Reiter ohne Kopf einher 1
.

2. Das Zubbelsdiehr trieb friiher auch sein Unwescn in der

Rutteschjahss und sprang dort dem Eigenthiimer (?) auf den Riicken.

3. In einem Hause zu Gevelsdorf war der Eingang zu den

Wolinungen der Heinz el marine hen. Diese standen nut den

Leuten auf gutem Fusse und liehen von ihnen das nothige

Geschirr, wenn sie Hochzeit oder Kindtaufe feierten, legten

auch, wenn sie das Geschirr blank geputzt an einer bestimmten

Stelle wieder ablieferten, von den Speisen der Festmahlzeit

dazu. Sehen aber durfte sie keiner. Nun schaute cinmal ein

Bursche dureh das Schliisselloch den Mannchen zu, wie sie die

Geschirre sclieuerten. Da rief eines von ihnen: „Blohss doch

ens dat Lampchen uhs tt

, und alsbald war dem Lauscher das

Auge ausgeblasen. Seit das Mittag- und Abendlauten cingefuhrt

ist, sind die Heinzelmannchen verschwunden, doch hat man noch

vor mehreren Jahren bei der Anlage eines Kellers die Gange

zu ihren Wolinungen gut erhalten gefnnden 2
.

et filialis von Hasscl; patromi3 s. Vitus; collator pastor zu Hassel; reditus

28 morgen land; tenctur ad sacrum dora. ct fest.
u

. — Kaltenbach, Re-

gicrungsbczirk Aachen S. 269.

!

) Erzahlungen von dem Reiter ohnc Kopf scheinen besonders haufig

in Luxemburg zu sein, vgl. Gredt, 'Sagenschatz des Luxemburger Landes

(a. a. 0.) n. 339, 728, 1073; auch andere Gcspcnster ohnc Kopf begegnen

dort vielfach, n. 719— 731; im Ucbrigen s. z. B. J. W. Wolf, Deutsche Marchcn

und Sagen (Leipzig 1845) n. 516; Fr. Panzer, Bayerische Sagen und Brauehe

II(Munchen 1855), S. 135, n. 204; S. 146 f., n. 223, 224; Kuhu u. Schwartz,
Norddeutsche Sagen n. 167, 3 bcrichten von einem riesigen kopfloseu Reiter

bei Watenstedt; bohmische Uebcrlieferungen kenncn gauze Schaareu feuriger

kopfloser Reiter, J. V. Grohmann, Sagen aii3 Bohmen S. 95; nach wendischen

Uebcrlieferungen sitzt der Reiter ohnc Kopf auf einem Schimmel und mitunter

fehlt auch dem Pferde der Kopf, v. Schulcnburg, Volkssagen und Gebriiuche

aus dem Spreewald S. 137, 179; in Walkenricd zeigt sich ein Miinch ohne

Kopf, Prohle, Harzsjigen S. 213, n. 4, u. s. w.
2
) Ueber das Wesen der Zwerge, insbesondere fiber ihr Familienleben

und iiber ihren Verkehr mit den Mensehen handelt mit liebevollcr Ausfiihrlich-
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6. Glisten.

Del\ Julich — Pfarrkirche zu den hh. Philippus und Jakob us.

Bgm. Me rsch — 714 Etc. (wit Serrest tntd den Ho/en).

847 capella s. Justine 1
. 893 Justenne 4

. 1222 Justene 2
.

1360 Gusten 3
.

Scit 865 der Abtei Priim gehorig und bis 13G9 deren Ober-

liof zu Linnich untcrstellt; die Vogtei komnit 1429 an Heinsberg,

spiiter an Julich, dann pfandweise an versehiedene Edelherren,

zuletzt an die von Quadt-Buschfeld 4
.

Bei Gusten sind Steine der Matronae Vatuiae gefunden 5
.

84 7 Mai 7. Kaiser Lothar T. verleilit auf Bitten des

Grafen Matfred seinem (ietreuen Rotgar auf Lebenszeit „in pago

Riboariense in comitatu Juliacense eapellam iuris nostri que

est dicata in lionore b. Justine martins Cliristi
44

.

1

859 Januar 18. Kaiser Lothar II. iibertragt dieselbe

Kapelle auf Bitten des Grafen Matfred dessen Vasallen Otbert 6
.

865 Oktober 20. Konig Ludwig II. schenkt auf Bitten

Otberts u. a. die Kapelle „ad s. Justinam" der Abtei Priim".

keit J. W. Wolf, Beitriige zur deutschen Mythologic II, S. 309 ff.; J. G rimm,

Deutsche Mythologie II (2. Ausg. Gottingen 1844), S. 425 ff.; vgl. audi u. a.

Kuhu u. Schwartz, Norddeutsche Sagen n. 189, 4 und 6; n. 270, 2.

Wic die Zwerge Brod, Geschirr u. dgl. verlcihen und andcrerseits auch ent-

leihen a. z. B. bei Briider Grimm, Deutsche Sagen 11. 34; 85 u. o.; J. H.

Schmitz, Sagen und Legendeu des Eifler Volkes S. 15 ff.; K. Unkel, Sitten,

Sagen und Aberglauben aus Honnef, Anualen d. hist. Ver. XXX VI II, S. 91,

n. 16; Korth, Volksthiimlicbes aus dem Kreise Bergheim, daselbst L1I, S. 29,

n. 2 u. s. w. Lehrreich handelt Uber die alfar K. Maurer, IsKlndische

Volkssagen S. 6 ff.

') Beyer, Mittelrhein. Urkb. I, n. 77.

2
) Beyer a. a. 0. S. 183, n. 76.

') Lacoinblet, Urkb. Ill, n. 680.

4
) „Sunt in Justene mansa 26; solvit unusquisque in anno pro hostilicio

denarios 12 etc. Est ibi terra dominicata iugera 220, prata ad carradas 30,

ailva ad porcos 100% Guterverzeichniss der Abtei Prtim vom Jahre 893 bei

Beyer, Mittelrhein. Urkb. S. 183, n. 76; vgl. auch daselbst S. 186, Anm. 1.

Im allgemeinen W. Graf v. Mir bach, Das Dorf Giiston uud die dortigen

Weisthumer, Zcitschrift des Aachener Gesch.-Ver. I, S. 94 ff. Die Weis-

thumer von 1431, 1471 und 1641 vorher schon gedr. bei Grimm, Weistiiiner

IT, S. 755 ff.

r>

) B ram bach, Corpus inscription. Rhcnanar. n. 607: M. Ihm, Bonner

Jahrbiichcr LXXXIII, S. 150, n. 303.

6
) Beyer, Mittelrhein. Urkb. I, n. 94 und n. 104.
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1311 Werner II. Scheiffart von Merode Vogt zu Gusten K

13 61 erhalt bei der (xtitertrennung zwischen Abt und

Konvent zu Priim der Abt die Kirche zu Glisten 2
.

13 69 Februar 2 6. (1368 Trierer Stil) Dietrich Abt und

der Konvent der Abtei Priim behalten sich beim Verkaufe von

Linnich an Arnold von Randerath die Vogtei zu Gusten vor 3
.

Fluren: 1. am Ammetz (bei der Wohnung des Amtmannes).

2. Buschfeld (an dem gerodeten Gustener Busche) 4
. 3. Galge-

kulil (zwischen Gusten und Spiel). 4. Kallrather Grund. 5. aim

der ovverschte Kahrstrohss (auf Ameln zu). 6. op der Komm.
7. am wiesse Stein (am Wege nach Hollen). 8. op dem Verkes-

malit (auf Serrest zu). 9. em Wassersack. 10. op dem Wingert.

Ein Fusspfad, der durch die Flur „op der Komm a
fiihrt,

heisst „dat Pahfepattche".

VolksViberliefernngen.

1. Als der Gustener Busch noch nicht gerodet war, hat

man dort hanfig die „Juffere tf gesehen. Es waren Damen in

vornehmer Kleidung, die sich den Leuten auf die Schiebkarren

zu setzen pflegten.

2. An den Dachserden (Dachslochern) im Walde brannte es

oft und man sah von feme Gestalten um das Feuer heruro-

tanzen. Einmal hat ein Forstcr geglaubt, an der Stelle, wo
ihm das Feuer erschienen war, vcrsinken zu miissen.

3. Von Pankratius bis Bartholomaeus (12. Mai bis 24. August)

muss wahrend der Mittagsstunden alle Feldarbeit ruhen r
\ Zeigt

') E. Richardson, Gcsch. der Familie Merode I, S. 23.

2
) Schannat-Bftrsch, Eiflia illustrata I 1

, S. 112, Anm. 17; Binteriin

u. Moor en, Die alte und neue Erzdiiizese Koln I, S. 180, n. 17; K. Sehorn,

Eiflia sacra (Bonn 1887) II, S. 362.

a
) Siche S. 83, Anm. 3.

4
) Der Gttstener Gemeindewald war 928 Morten gross; 150 Morgen

davon sind Eigenthum der Gcnieinde verblieben. Nach Kaltenbach, Der

Kegiemugsbezirk Aachen S. 263, lag das Dorf (1850) „an der Nordseite des

grosscn Gttstener Waldes".

5
) Die Zeit der Ruhe wiihrt hier meistens von 12 bis 2 Uhr. Nicht

ganz klar ist die Etymologic des Wortes Ennungcr oder Innunger. Ich

flnde beide Formen bereits in Akten des 16. und 17. Jahrhunderts; auch das
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sich urn diese Zeit jeriiand auf dem Acker, dann verscheucht

ihn die Ennungerschmohr 1
.

4. Eine der Glocken in der Kirclie zu Gusten ist dem

heiligen Johannes dem Taufer geweiht, zu dessen Keliquien

dorthin auch viel gepilgert wird. Wenn sie wahrend eines

Gewitters gelautet wurde, dann schutzte ihr Schall vor dem

Unwetter, so weit man ihn vernehmen konnte 2
.

5. Ehe der Busch vertilgt war, trieb der Kuhhirt das Vieh

auf die Waldweide. Drei Tage vor dem Mai, den Mai hindurch

und drei Tage nach dem Mai lauteten sechs Mann in der Kirclie,

wenn er des Abends heimkehren sollte.

6. Fruher durften sich die Junggesellen am Tage Christi-

himmelfahrt die schwerste Buche aus dem Walde holen; sie

mussten sie aber selber tragen und durften sie nur vor Sonnen-

untergang einbringen.

7. In der Feldflur von Gusten haben ehedem grosse Gebaude

gestanden, die jetzt untergegangen sind. Auf dem Wingert, am
Verkesmaht und an der Galgekuhl flndet man besonders viele

Mauerreste.

8. Als der Gustener Busch gerodet wurde, entdeckte man

eine grosse gepflasterte Strasse, die in der Richtung von

Verbum ennungern, innungern in der Bedeutung „einen Mittagsschlaf halten u

ist damals schon wie noch heute gebrauchlich. Bei Wissel am Niederrhein "fiiidet

sich die Form nor en, vgl. Niederrhein. Geschichtsfreund (1870) S. 62; S. 80.

') Ucbcr das Mittagsgcspenst s. unten Li eh n. 1.

2
) Der Schall der geweihtcn Glocke bricht das Gewitter, „fulgura

frango", daher selbst in Weisthiimern nicht selten Bestimmungen ttber das

Wetterliiuten, z. B. Grimm, Weistiimer II, S. 755 u. o.; in Jttbar in der

Altmark muss der Kuster lauten, sobald ein Gewitter am Himmel ist,

dafiir erhalt er fiinf Wettergarben, Kuhn u. Schwartz, Norddeutsche Sagen

S. 454, n. 408. Vgl. H. Pfannenschmid, Germanische Erntefestc ira heid-

nischcn und christlichen Cultus (Hannover 1878) S. 90 if. Besondere Gewalt

Uber das Unwetter aber besitzt gerade der hi. Johannes der Taufer. Auf

alien Wiesen, wo man am Johannistage nachgrabt, findet man schwarze

Kohlen und diese schfttzen das Hans vor dem Blitze, E. Meier, Deutsche

Sagen, Sitten und Gebrauche aus Schwaben (Stuttgart 1852) S. 427; dor

Rauch der am Johannistage gesammelten Krauter bewahrt vor Blitzschlag

und beschwichtigt den Sturm, Bartsch, Sagen aus Meklenburg II,

n. 1435, 1436; Wolf, Beitrage zur deutschen Mythologie II, S. 391. Manches

wichtige ttber S. Johannes-Gebrauche bictet G. Pitr6, Curiosita popolari

tradizionali VII (Credenze, usi e costumi Abruzzesi [Palermo 1890]), S. 152 ff.;

eingehend prtift die bisherigen Anschauungen E. Veckenstedt, Zeitschrift

fur Volkskunde IV (1892).
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Hollen nacli Jtilich verlief, und man hat zalilluse Karren Steine

davon herausgefahren.

9. Die Krautbundel (Kruckwosch), die am Tage Mariae
Himmelfahrt geweiht sind, muss man unter die erste Garbc

(erste Schop) legen und dabei das erste Hauptstiick des Johannis-

Evangeliums beten: „Im Anfang war das Wort*4

. Das schutzt

die Frucht vor Ungeziefer und Brand l
.

10. Elne Magd, die in Glisten auf der Burg diente, ging

des Abends aus, um in einem Laden Einkaufe zu machen. Mit

einem Male sprang ihr ein grosses Thier auf den Riicken.

verschwand aber wieder, als auf ihr Geschrei Leute herbeikamen.

7. Hambach.
Dck. JMich — Ifarrkirche zum hi. Ant on ins Erem it a. — Bgm.

Hambach — 850 Etc.

1317 Hembag 2
. 1430 Hambuch (Hairabueh) \

Hztm. Julich, Amt Norvenich, Dingstuhl Hambach (mit

Niederzier, Oberzier, Huchem, Stammeln, Ellen und Morschenich) 4
.

1317 Oktobcrl9, Koln. Die Schiedsrichter zwischen dcm
Erzbischof Hemrich II. von Koln und dem Grafen Gerhard VII.

von Julich nehmeu von diesem „Hembag ind Bergeym" als

Unterpfand fiir die Beobachtung ihres Spruches entgegen 2
.

1480 Februar 14. Herzog Adolf von Jhlich und Berg

stellt seiner Braut Elisabeth von der Pfalz ihre Aussteuer von

32 000 Gulden sicker „auf unserm tail der vesten Hambuch
mit sampt dem ampt zu Norfanich" 3

.

') Pfanneuschmid, Gcrmauischc Erntefeste iui heidnischcn und christ-

lichen Cultus (Hannover 1878) S. 98 ff.; iiber verwamltc Erntegebrauche

Sim rock, Handbuch der deutschen Mythologie S. 580 fF.; vgl. unten

Riidingen n. 25.

2
) Lacomblet, Urkb. Ill, n. 163, S. 132. Den Namon Haimbccha

in der gefalschtcn Urkundc Tbeoderichs III. fiir S. Vast (vom Jahrc 680),

Mon. Germ. Diplomata I, n. 76, 41 auf Hambacb zu beziehen, ist nicbt an-

giin^ig. Auch die Matronae Hamavchae baben schwerlicb mit Hambach etwas

zu thun, wohl aber sind sie die Schutzgottinuen des chamavischen Hama-

landes, M. Ihm, Bonner Jahrbiicber LXXXIII, S. 23.

3
) Lacomblet, Urkb. IV, n. 195.

4
) W. Graf v. Mir bach, Zur Territorialgeschichte I, S. 10, n. 3. —

Die Kirche zu Hambach hatte drei Altare (S. Maria, S. Anna, S. Nikolaus).

Kollator der Pfarrstelle war der Herzog von Julich. Der Pfarrer hatte 30

Morgen Acker, 37 Malter Kornrente zu Rbdingen, einen kleinen Zehnten von
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1534 Dezember. Wiedertauferpredigten in Hambach 1
.

1587 Oktober 12. Spanisches Kriegsvolk, welches das

Kloster Ellen pliindert, bedroht Hambach 2
.

1609 April 4. Der kurbrandenburgische Kouimissar verliest

an der Erckeradt-Pforte der Freiheit Hambach das Besitz-

ergreifungspatent 3
.

1610 August 16. Markgraf Ernst und Pfalzgraf Johann

Wilhelm nehmen Quartier auf Schloss Hambach 4
.

In Hambach befand sich ein festes Schloss der Herzoge von

Jiilich, von dem noch sehenswerthe Reste erhalten sind, und

die Kellnerei des Amtes Norvenich.

Fluren: 1. Buschacker (beim Grossenforst). 2. om Dreesch.

3. Eiler Feld (auf Haus Eilen zu). 4. der Erbwald (gerodet).

5. en der Fusskuhl (Feld). 6. Grosseforst. 7. Graf-Marsburgsbend.

8. Mehlbruch. 9. Nidderzierter Feld. 10. Paapsfeld. 11. Ratte-

feld. 12. em Rott (angrenzend an den Selgenbusch). 13. de

Schaalshott. 14. et Schaffauche. 15. Selgenbusch. 16. Wiggde-

(Weiden-)feld.

VolkHuberlieferungen.

1. En der Dohrwiehd zeigt sich haufig der Feuermann.
Dem darf man nicht pfeifen, sonst springt er einem auf den

Riicken und lasst sich tragen (pohze), bis man zusammenbricht.

2. In der Richtung von der Dohrwiehd nach Niederzier

geht die Dohrwiehder Juffer. Ein Mann hat sie da einmal

des Mittags urn zwolf Uhr gesehen und zugleich entstand ein

Larm, wie wenn eine Karre Pflastersteine abgeladen wird.

3. Em Huttorper Waldche 5
, dicht am grossen Forst, stand

vor alten Zeiten die Heimesche Burg, die aber versunken
ist. Es hat einer mit der Hacke dort nachgegraben und hat

4 Malter, endlich Holz und Baumgartcn, Binterim u. Moor en, Die altc

und ncue Erzdiozese Koln II, S. 113. Vgl. Offermann, Gcschichte der

Stftdte etc. in den Krcisen Jiilich etc. S. 51; Kaltenbach, Der llegierungs-

bezirk Aachen S. 247.

2

) J. Hansen, Zeitschrift des Aachener Gesch.-Ver. Ill, S. 303.

*) Zeitschrift des Aachener Gesch.-Ver. Ill, S. 321.

3
) A. a. 0. Ill, S. 254.

4
) E. v. Schaumburg a. a. 0. I, S. 361.

6
) So heisst derjenige Theil dos Waldes, welcher der Pfarrkirche zu

Hottorf gehort.
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viele breite Ziegel und Dachpfannen zu Tage gebracht. Auch

den Spiilstein und den Brunnen hat man gefunden.

An dieser Stelle zieht oft die wilde Jagd mit Pferde-

getrappel durcli die Luft.

4. Mittags um zwolf Uhr konunen von Haus Eilen auf

Hanibach zu die Landauer eTuffere. Es sind drei grosse

Damen, die in Seide rauschen K

5. Im Felde geht um die Mittagsstunde die Ennungersch-
mohr und vertreibt die Leute, die zur Unzeit arbeiten.

6. Weun die Kirmes zu Ende ist, dann wird von den

jungen Burschen des Dorfes in einem Bungert der Halin

gekopft. Der Hahn hangt in einem Korbe, so dass der Kopf

unten hervorragt, und jeder BurscUe muss mit einem stumpfen

Holzsabel ihn zu kopfen suchen. Nachher wird or gemein-

schaftlich verzehrt 2
. Die Madchen schnappen wahrend dieser

Zeit in einem andern Bungert nach Bretzeln.

•7. Auf Aschermittwoch macht man eine Figur aus Erbs-

stroh, die der Aehzebar heisst. Diese wird „im langen Bungert"

zuerst todtgeschossen und dann verbrannt 3
.

') Ueber die Dreizahl soldier Erscheinuugcn ist vielfach gehandelt

worden, sehr ausftthrlich von Panzer, Bayerische Sagen und Brauche II,

8. 119 ff. Ihren Zusammenhang mit den Nornen erortcrt J. W. Wolf, Beitrage

zur deutschen Mytbologie II (GiHtingen 1857), S. 16H ff. Spuren des Matroncn-

kultes erblicken darin schon L. Lersch, Bonner Jalirbiichcr II (1843), S. 137 ff.,

und G. Kink el a. a. 0. XII, S. 94 ff.; vgl. noch die gehaltreiebcn Aus-

fuhrungen bei Sim rock, Haudbuch der deutschen Mythologie S. 340 ff.

*) Genau so wird der Gebrauch aus dem Kreise Rheinbach bcrichtet,

Annalen des hist. Ver. f. d. Niederrheiu XXVII, S. 441. Ueber das Gans-

kopfen am Niederrhein vgl. z. B. P. Norrenberg, Aus dem alten Viersen

(Vierseu 1873) S. 102; ahnlich ist das „Gausreissct" in Nicdcrbayern, Panzer
a. a. 0. II, S. 42, n. 50. Es handelt sich um alte, weitverbreitete Ernte-

gebrauche, s. z. B. Kuhn u. Schwartz, Norddeutsche Sagen S. 371, n. 11;

S. 385, n. 66; S. 391, n. 83; S. 397, n. 104; Simrock, Handbuch der deut-

schen Mythologie S. 592.

3
) Es ist die Sitte des Tod- odcr Winteraustragens, Simrock, Hand-

buch der deutschen Mythologie S. 560; S. 580. Den Namen „Erzebar M kennt

31. Fuss auch aus Wormersdorf im Kreise Rheinbach, Niederrhein. Geschichts-

freund 1879, S. 144. In der Stadt Jiilich habe ich selbcr noch in ineiner

Jugend am Aschermittwoch den „Strohmann pricken" (emporschncllen) und in

die Ruhr werfen sehen; vgl. ttber diesen Gebrauch J. Kuhl, Geschichte des

fruheren Gymnasiums zu Jttlich I, S. 167; im Allgemeinen H. Pfaunen-
schmid, Germanische Erntefeste S. 561, 596.
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8. Hasselsweiler.

Dek. Jiil ich — iy'urrkirche zum hi. Krenz (Kreuzerjindiuig). —
Byin. Hottorf — 700 En\

Das Dorf besteht aus den Ortschaften Hasselt unci Weiler.

10. Jalirhundert Hasselo 1
.

Hztni. Julich, Anit Julich, Dingstuhl Hasselsweiler*.

Fluren: 1. em Elpenich (auf Mersch zu). 2. tosche Givvels-

dorp. 3. am Hagelkriix 3
. 4. en der Hagelsmaar (auf Kalslioven

zu). 5. am Jrahtsche (Abhang). 6. em Kesselskiillche. 7. de

Leepeschmaar. 8. tosche Meer. 9. tosche de Mersch. 10. em
Metfahld. 11. Minneberg (auf Milntz zu). 12. tosche Muntz.

13. am Ruhe (ruhde) Kriix. 14. tosche Savenich. 15. tosche

Spiel. 16. om vSteenacker. 17. em Titzergrungk. 18. om Ziehboom.

Volksuberlieferungen.

1. Wo jetzt das Elpenicher Pohlche ist, sollen grosse

Gebaude gestanden haben, die alle dort versunken sind.

2. Auf dem Steenacker findet man vielfach Dachpfannen

von aussergewohnlicher Grosse und andere Reste alter Gebaude.

Da stand ehemals das Schloss des Herrn von Hassel, der

den geraden Weg zur Kirche bauen liess 1
.

') In dem urn die Mitte des 10. Jahrhundcrts niedergesehriebeneu Gttter-

verzeichnisse der Almosenbruder von S. Lupus in Koln heisst cs: „Idem

eapellarius [sc. maioris ecclesie Coloniensis] habet duas gcclesias ad ofticium

suum pertinentcs Hasselo et Muni quarum utraquc pcrsolvit ei quinque

solidos ct maldrum tritici et poreum 12 denarios valentem", Archiv f. d.

Gesch. d. Niederrheins II, S. 62; vgl. dazu J. MJooren], Annalen d. hist.

Ver. f. d. Niederrheiu IX, S. 287.

2
) W. Graf v. Mirbach, Zur Tcrritorialgeschichte I, S. 5, n. 8.

:i

) Ueber den weit verbreitctcn Flurnamen Hagclkreuz bandelt Qu.

Esscr, Monatsschrift f.' d. Gesch. Westdeutscblands Bd. VII (1881), S. 294 ff.;

vgl. dazu M. R. Buck, Oberdeutsches Flumamenbuch (Stuttgart 1880) S. 08

(Hagel), S. 300 (Wetter). Es ist nicht unwahrscheinlich, dass viele dicser

Krcuze ursprunglieh zum Schutze gcgen daraonisches „Wetternmchen M er-

rii-htet sind.

4
) „Doniicellus Gerlacus van Hassel et Paetze eius [uxor] legitima cum

suis amicis", Bruderschaftsbuch der Kreuzherren zu Schwarzenbroich hrsg.

von E. Frhr. v. Vorst-Gudenau, Zeitschrift des Aachener Gesch.-Ver.

IV, S. 19.
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3. Von der Mollefinkbach 1 wird erzahlt, dass sie friiher

ein grosses schiffbares Gewasser gewesen sei.

9. Hdllen.

Dek. Jillich — Kapclle zur hi. Katharina — Pfarrei Rodingen

(Kirche zum hi. Cornelius). — Bgm. Rodingen — 438 Ew.

Hztm. Julich, Anit Raster, Gericht Rodingen 2
.

Die Abtei Prum besass in Hollen den Zehnten; am 15. Juni

1437 itberliess sie ilm zur Halfte dem zum abteilichen Schult-

heiss in Glisten bestellten Godart von Harff 3
.

Fluren: 1. etBcnkeliuk (hinter Bettenhoven). 2. am Betten-

hover Kriix. 3. am Floss. 4. et Fritzefahldche. 5. em Fuss-

dahl. 6. de Hollerheid. 7. Huppertseng. 8. an der Jiister

(Giistener) Kant. 9. om Kirclidiihrche. 10. am Knilppche.

11. aim der Kohfott. 12. am Kohweiher. 13. am Kriixweig.

14. en der Kuckuckshott. 15. ahn der Landwehr. 16. de

deefe Landwehr. 17. am Lottendrietchen. 18. am Merchem.

19. am Miintzweiher. 20. ahn der Paffelicher Miill. 21. der

Potzkamp. 22. am Rohner Bosch weig. 23. om Schodderump.

24. am Seeches. 25. om Weiher.

Volksaberliefernngen

.

1. En der Kuckeshott ist ofters Feuer aufgegraben
worden.

2. Am Kriixweig und auch an der Licher Miihle flnden

sich viele Reste ehemaliger Gebaulichkeiten.

3. In der Landwehr, einem nacli Licli zu gelegenen Hohl-

wege, nicht weit vom Seeches, hatten die Heinzelmannchen
ihre Wohnung. Die arbeiteten immcr des Nachts, es durfte

ihnen aber Niemand zusehen. Wenn einer auch nur durch das

Schlusselloch schaute, entflohen sic.

l
) Auf den Karten heisst der Bach Malefinkenbach, bei Kalten-

bach, Regierungsbezirk Aachen S. 208 Meer- odor Malfinbach. Er ent-

springt nahe deu Meerhofen zwischcn Titz und Spiel und miindet bei KiSrrenzig

in die Ruhr.

8
) W. Graf v. Mirbach, Zur Territorialgeschichte I, S. 17.

3
) Ders., Zeitschrift des Aachener Gesch.-Ver. I, S. 101.
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4. Im Ohligschliigerschjassge zu Hollen gcht das Zobbels-

dier. Das springt den Leuten auf den Riicken und liisst sich

eine Strecke weit tragen (pohtze).

5. Wer in der Matthiasnaeht genau uni zwolf Uhr an

dem Kreuzwege sich einfindet, dem soil jeder Wunsclr, den er

(lann ausspricht, in Erfiillung gehen.

10. Kallrath (Calratli).

Dek. Jtilich — Kapelle s. t. Marine Verkilndigung — Pfarrei

Bettenhoven. — Bgm. R6ding en — 170 Eu\

1284 Kali-ode 1
.

Hztni. Jiilich, Amt Raster, Gericht Rodingen*.

Wege: 1 . der Eiffelter Weig (Opherten-Rodingen). 2. Jiiliclier

Weig (Kirchherten-Ameln). 3. Mulleweig (znr Betlenhovener

Muhle).

Fluren: 1. der Briemele(Brombeeren-)berg (Titz-Opherten).

2. om Diippel. 3. am Ecnhuhs. 4. der Fussberg. 5. op der

Klepp. 6. em Liesgesdalil (auf Rodingen zu). 7. op der Piatt.

8. alim Poss (Pfosten). 9. de Schlei.

Beim Sehultenhof sind vor zehn oder zwolf Jahren zwei

grosse Topfe mit Geld ausgegraben worden.

Volksiiberlieferungeii.

1. Am hellen Mittage zeigt sich zwischen Opherten und

Kallrath der Diippelsreuter gepanzert und mit gesehlossenem

Visier auf einem grossen Schimmel. Auch auf dem Wege nach

Ameln hat man ihn schon Mittags und Abends gesehen 8
.

l

) „Ilennardus de Kalrode miles" erscheint als Zeuge 1284 Juni 4,

Lacomblct, Urkb. II, n. 790.

s
) W. Graf v. Mir bach, Zur Territorialgcschichte I, S. 17.

s
) Sagen vom Schimraelreiter sind ubcrall hiiufig, s. Kuhn u. Schwartz,

Norddeutsche Sagen n. 15; v. Schulcnburg, Volkssagen aus dem Spreewald

S. 137; Gredt, Sagensehatz des Luxemburger Landes n. 838 ff.; Bartsch,

Sagen aus Meklenburg I, n. 252 und 255 u. s. w. Ueber die Bedeutung

des weissen Rosses in den Vorstellungen von Wuotan und dem wilden Jiiger

s. J. Grimm, Deutsche Mythologie I, S. 140; Wolf, Beit rage zur deutschen

Mythologie I, S. 21, 28, 51; II, S. 130; Simrock, Handbuch der deutschen

Mythologie bes. 8. 197. Bemcrkenswerth ist in unserer Fassungdas Erscheinen

des Reiters urn Mittag.
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2. Der alte Hof neben der Kirche hiess der Krechelshof.

Am Backhause dort ging des Abends die Krechelsjuffer aus,

schwarz gekleidet und in ein Regentuch gehullt. Friiher hatte

Niemand nach Einbruch der Dunkelheit die Stelle betreten.

3. In dem ganzen Krechelshofe war es unheimlich. Auf

dem Soller lag ein Todtenkopf hinter dem Kamin und wer

dahin kam, wurde von einer unsichtbaren Hand liinabgestiirzt.

Sogar der Hausherr selbst betrat den Raum nicht durch die Thiir.

4. Feuermannchen gelien durch die ganze Feldmark.

Besondera hauflg sind sie in der Scblei.

5. Der Herzog von Jiilich hatte drei grosse Burgen : Nideggen,

Raster und Kallrath. Die Kallrather Burg stand „am Wiesse-

huhs". Andere untergegaugene Gebaude lagen am Eenhuhs und

op der Klepp.

6. Fine Frau ging mit ihren Kindern des Abends von

Kallrath nach Giisten. Hinter dem Lindchen, einem Fussfall

zwischen Ameln und Rodingen, sahen sie zu ihrem Erstaunen

auf dem Felde einc grosse Menge Leute im Kreise umher-
tanzen, als sie aber naher kamen, verschwand Alles mit einem

Schlage.

11. Kirchberg.

Dek. Jiilich — Pfarrkirche zum hi. Mart inns. — Bgm. Kirch-

berg — c. 900 Ew. (mit Linzenich).

922 Kirigberge 1
. 1159 Kirberich 2

. c. 1300 Kirberch 3
.

Hztin. Jiilich, Amt Jiilich, Gericht Kirchberg (mit

Bourheim und der Halfte von Pattern bei Aldenhoven) A
.

022 August 1 1. Hermann I., Erzbischof von Koln, bestatigt

dem Kloster der 11000 Jungfrauen zu K5ln u. a. die Kirche

„in Kirigberge cum mansis ecclesiasticis
tt

*.

1159 Mai 23. Papst Adrian IV. bestatigt der Aebtissin

Gepa und dem Kloster der hh. Jungfrauen in Koln u. a.: „in

ccclesia de Juliaco maldrum tritici et porcum 12 deiuiriorum

coloniensium, in Kirberich tantundem" 2
.

') Aunalen des hist. Ver. f. d. Nicderrhein XXVII, S. 338.

*) Lacomblet, Urkb. IV, n. 627.

3
) Annalen des hist. Ver. f. d. Niederrhein XXXI, S. 101, Aum. 1, wo

der Name irrig Kirborch lautet.

*) W. Graf v. Mirbach, Zur Territorialgeschichte I, S. 5. — Der

Liber valoris filhrt auf: „21 in. Kirberg p. 8 m. vic.
u

; das Verzeichniss der
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c. 1300. Lysa von Westerburg, Aebtissin zu S. Ursula

in Koln, stiftet zu ihrer Gedachtnissfeier „3 maldra siliginis . .

recipienda in Kirberch de Lefflergoit" *.

1586 von Ende Februar bis zura 11. Marz „hat das Hispa-

nisclie Kriegsvolk die dorfer Kirberich, Bornheim unci Patteren

im ambt Gulich gezwungen zu contribuiren und sonst schaden

geton 3717 tlilr."
2

.

1795 besitzt das Kloster Wenau 6 Morgen Land zu

Kirchberg 3
.

Fluren: 1. am Aldenhover Wag. 2. op der Au. 3. am
Fraubuscher Wag. 4. et Fussdahl. 5. de Fusselder. G. de

Fusskuhl. 7. am Gobberoth. 8. em Jnlicher Nidderfeldche.

9. Kavittenacker 4
. 10. om Kahleberg. 11. am Katzepohl. 12.

der Knuppet (ein kleiner Bungert mit einem Pfuhl). 13. om
Krauwer. 14. om Lager. 15. am Langenarm. 16. am Lange-

pohl. 17. om Luhberg. 18. ungerin Luhberg. 19. em Otdorper

(d. i. Altdorfer) Nidderfeldche. 20. am Otdorper Wag. 21. am
Patterer Wag. 22. em Ruhrfeldche. 23. am Schlagbaum. 24. am
Sonneiibuhr. 25. om Steinacker. 26. om Turk. 27. am Uelanter

Wag. 28. an de Vierzig Morge.

Im Kastanieboschche ist ein romischer Sarg gefunden

word en, der Armbander aus Glasperlen und eine silberne Miinze

enthielt.

.Titlicher Pfarreien aus dcm 16. .Tahrb.: „Kirchberg kirspell
;
patromis s. Mar-

tinus; collatrix: abbatissa ad ». Ursulam duos praesentat ex quibus capitu-

lum uuum instituit; communicantcs 350; reditus an 72 morgen und eincn

bauingarten zu Burheim, thucii an pacht 28 malder 4 sttmbcr roggen und

28 malder 4 sttmbcr gersten, an sackrenten 2 siimber haber; ex decimis

ungefebr 100 rthlr. Altare b. M. v., collator das baus Lintzenich; reditus

25 morgen land, jeder tut 3 sumber roggen und 1 sttmbcr gerst", Bin to rim

u. Moor en, Die alte und ncue Erzdiozese Koln T
t

S. 173; II, S. 78. I in

Allgemeinen s. aucb Offermann, Gescbicbte der Stadte etc. in den Kreisen

Jttlich etc. S. 57 f.; Kaltenbacb, Der Regierungsbezirk Aachen 8. 229 f.

') Sicbc S. 92, Anin. 3.

") Zeitschrift des Aachener Gesch.-Ver. Ill, S. 302; bei dem Zuge gegen

Kerpen im Jahre 1579 hattc Kirchberg fiir 3(58 Tblr. Schaden gelitten,

daselbst S. 284.

8
) Zeitschrift des Aachener Gesch.-Ver. IV, S. 257.

4
) Der Name „Kavittu wird rait Kivitt, Kiebitz in Verbindung gebracht;

Kavittenilcker sind durchgehends minderwerthiges Land.
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Kirchberg besass einen Fronhof, der in napoleonischer

Zeit als Yeteraneu-Asyl diente und spater Domane wurde; jetzt

ist er neu aufgebaut.

Eine Oertlichkeit auf dem Kahlenberg, in der Nalie des

Kavittenackers, an der noch kleine Erdwiillc bemerkbar sind,

heisst die spanische Batterie.

Volksuberliefernngen.

1. Am Eingange des Dorfes, gegeniiber dem Hause des

Landmessers Schumacher, liegt ein Bungert, welcher „dcr dolle

Jan tt gcnannt wird. Er hat seinen Xamen von einem als iiberaus

bosh aft gefurchteten Menschcn, der den Dorfbewohnern die

Getreidcfelder in der Bliithe niedermahte und allerhand anderen

Schaden ihnen zufugte. Nach seinem Tode ist er vor dem
.Hauschen im Bungert. beerdigt worden, allein er hat keine Ruhe

dort gefunden. Des Nachts geht er um als Zobbelsdier, in

Gestalt eines grossen zottigon Hundes, der dem nachtlichen

Wanderer auf den Rucken springt und sich eine Strecke weit

tragen lasst 1
.

2. Im Berghofe, einem Baumgarten, der friiher mit grossen

Eichen bestanden war, halt die weisse Bergjuffer ihren

Umgang.

3. Am Maitage (1. Mai) findet die Maischatz-Versteige-

rung statt. Der Maikonig und der Maiknccht haben dann das

Vorrecht, sich je ein Miidchen auszuwahlcn, die ttbrigen Schonen

werden offentlicli versteigert und der Erlos gemeinschaftlich

verjubelt. Einen grossen Wetteifer entwickeln die Burschen des

Dorfes, wenn sie die Hauser ihrcr Maifrauen aussehnuicken 2
.

4. Am Abende des 8. Mar tin stages ziiuden die Knaben

und Burschen Feuer an und halten Umziige mit Fackeln und

Lichtern 3
.

') Dass gcrade ein Missetbiltcr als Zobbelsdier umgehen muss, begegnet

u. a. audi in Cirouven, wo cs ein Scliafer ist, der sich selber das Lebeu

genommen bat, Annalen des hist. Ver. f. d. Niedcrrhein LII S. 29. Im
Uebrigen s. unten Selgcrsdorf n. 7.

2
) Ueber die Maigebraucbe am Niederrbein s. u. a. Sim rock, Hand-

bneb der dcutscben Mythologic S. 570 ff.

3
) Der Abend vor S. Martinstag wird in vielen rbeiniuchen Orten noeh

in iibnlicber Weise gcfeicrt, am grossartigsten wohl in Dilsseldorf, vgl.

Niederrbeinisi'ber Gcschichtsfreiind 1880, S. 162 f.; im Allgemeinen J. W.
Wolf, Beitrage zur deutsrhen Mythologic I (1852), S. 3S ft*.
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IS. Krauthausen (Ober- und Unter-).

Dek. Jiilich — ljarrei Selgersdorf (Kirche s. t. hi rentio s.

Stephani). — Bgm. Ham bach — 228 Kw.

1290 Cruthusen 1
.

Hztm. Jiilich, Amt Norvenich, Dingstuhl Hambach 2
.

1290 Oktober 26. Ritter Reiner Hunekin von Molcnack

stellt dem Herrn von Raster, Gerhard von Jiilich, u. a. eine

Rente von 40 Malter Hafer und 5 Schilling' „apud Cruthusen"
zu Lehen l

.

1456 Juli 24 besitzen die Herren von Palant eine Rente

„an dem gute zu Kraudthaussen dat Hoenerbach zu

pfacht hat*. 3

Flnren: 1. am Bilderstock. 2. Duvvefohsch. 3. en der

Hegge. 4. Ickderkamp. 5. om Eamp. 6. Kellerschhcck. 7. op

de Kette. 8. ahn de Kircheldere. 9. om Kottes. 10. om Kott-

stehlche (Stehl ist eine Art Sperrbaum). 11. om Lauskamp.

12. Miillefeld. 18. om Munch. 14. Nierfeldche. 15. Noppens-

hott. 16. op der Nohsshegge. 17. de Ohreshott (Oeres, Ohretz

heisst ein Theil des Waldes). 18. om Sohtche.

Volkstiberlieferungen.

1. Dem Feuermanne darf man nicht pfeifen. Nun gingen

einmal mehrere junge Burschen von Krauthausen iiber Feld

und sahen von feme einen Feuermann. Trotz alles Wider-

spruchs fing einer von ihnen an zu pfeifen und sofort kam der

Feuermann auf sie zugerannt. Voll Todesangst flilclitetcn alle

zusammen in das nachste Hans. Als sie aber doit eine Weile

*) Krcmer, Akatlem. Ueitrage z. Gulch, und Berg. Gescb. Ill, Urk.

n. 186; Lacomblet, Urkb. II, n. 901.

2
) Bei W. Graf v. Mirbaeh, Zur Territorialgesehiehte I, S. 10, ist

Krauthausen nicbt genannt, doch kaim cs nacli der Lage dor iibrigcn zuge-

hOrigen Ortc uur zum Pingstubl Harabach oder alien falls zum Gcricbtc Pier-

Merken im Amte Jiilich gchort haben.

3
) Erbtheilungsurkundc bei v. Mcring, Gcscbicbte der Burgen XI,

S. 33; A eg. Mttller, Beitriigc zur Gescb. des Herzogthuins Jiilicb II,

S. 96. — Das in der [gefalschten] Urkundc vom 5. August 1861, Zeitscbrift

des Aachener Gescb.-Ver. VII, S. 300 erwiihnte „Kruythuysscii a
ist im

Register irrthfimlich auf das Gut Krauthausen bei Komelimilnster bezogen.
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gesessen hatten, kam ein blutiger Knochen durch das Fenstcr

geflogen, der sprach:

Du hast mich duhn jagen [nach anderen: rennen]

Du sollst mich duhn knagcn.

Der mutliwillige Burschc starb kurze Zeit danach K

2. Vor vielen Jalircn bestand im Julicher Lande die

Hexijerohder Zunft; dercn Mitglieder waren alle mit dem

Tcufel im Bunde und trieben viel buses Zauberwerk. An
bestimmten Tagen fuhren sie audi auf Bocken durch die Luft

in fremdc Lender, wo Teufel und Hexen sich versammclten.

Nun wurde aber einer aus ihnen von Reue ergriffen und beichtete

die schwere Siinde. Der Priester sagte ihm, er wolle cine

Fahrt selber mit niachen und am festgesetzten Tage musste

der reumiithige Geselle ihn auf seineni Bocke mit sich nehmen.

*) Dieso Fassung der Sage, welche den Feuormanu mit den Eigen-

schaften des wild en Jftgers ausstattet, scbeint mir gauz besondere Beach

-

tung zu verdiencn. Dem Feuermannc zn pfeifen, gilt auch soust als unehr-

crbietig und verhftngnissvoll, vgl. z. B. unten Spiel n. 1; allein dcrSehluss des

Berichtes passt nur auf den wildcn JKgcr. Bei Prenden (Kr. Niederbarnim)

tollt zur Nachtzeit der ^General Sparr" mit Hallo und Jagdgesehrei ; ein

Bauer stimmt mit ein und alsbald wird ihm eine Mensohenlende zugeworfen

unter den Worten:
Hast du helfen jagen

Sollst du aueh helfen tragen,

Kuhn u. Schwartz, Norddeutsche Sagen n. 7(5, dazu S. 478, Anm. 76;

ahnlich lauten die Erzahlungen vom Wode, Bartsch, Sagen aus Meklen-

burg I, n. 1 ft.; vom wttthenden Heer, Fr. Panzer, Bayeriscbe Sagen und

Brauche. Beitrag zur deutschen Mythologie II (Milnchen 1855), S. 70 ft".,

n. 94 ff. Auch nach wendischer Ueberlieferung findet einer, der mit schrcit,

am Morgen ein 3Ien8chenbein vor seiner Thiir, v. Schulenburg, Volks-

sagen aus dem Spreewald S. 136. Wer ernstlich bittet, bekommt wohl

wirklich ein Stiick Wild, wahrend dem Spotter vcrfaultes Fleisch gebracht

wird, vgl. G redt, Sagenschatz des Luxemburger Landes S. 507, n. 4; S. 512 f.,

n. 1, 4, oder ein Stiick eines erjagten „Moosweibchens u
, Br. Grimm, Deutsche

Sagen I, n. 48; A. Witzschel, Sagen aus Thuringen (Wien 1866) n. 206.

J. W. Wolf, Beitriige zur deutschen Mythologie II, S. 132 findet in diesen

und dergleichen Gabon nur Beweise fur die GutcWuotaiiH, der aus uner-

schopflichem Ilcichthum spendet ; hierhin gehoren dann die Tlirschkeulen,

Pferdcschinken, todten Hnnde und Stiefel voll Blut, die sich in Gold und

Silber verwandeln, Wolf a. a. 0. Bd. I, S. 16 f.; s. auch Sim rock, Hand-

buch der deutschen Mythologie S. 109 f. (Ueber die Gleichsetzung von Blut

und Gold handclt P. Cassel, Die Symbolik des Blutes (Berlin 1882) S. 78.)

Geschcnke solcher Art, Weibersebink(Mi und Pferdefilsse, die zu Gold

werden, wenn man gewisse Gobrauchc beobachtet, bringt aber nach Sagen

aus Hinterpommern auch der „Alf", eine Art spiritus familiaris, 0. Knoop,
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Es ging weit durch die Luft bis nach Spanien, wo die Genossen

der Bande mit den Teufeln in einem Keller ihre Zusammenkunft

abhielten. Da sollte denn jeder neue Ankommling seinen Namen
in ein grosses Buch eintragen, der Priester aber schrieb, als

an ihm die Reihe war: „Gelobt sei Jesus Christus!" Alsbald

stob die ganze Versammlung unter furchterlichem Gepolter durch

die Kellerfenster von dannen und der Priester blieb allein

zuriick. Eine Magd, die durch das Schliisselloch gelauscht

hatte, rief einen spanischen Geistlichen herbei, der seinem

Genossen behulflich war, allein nur mit Miihe fand dieser den

Riickweg in seine Heimath. Hier berichtete er alles dem
Fiirsten von Jiilich, der binnen kurzer Zeit die gesammte Zunft

vernichten Hess *.

13. Lich.

Dek. Jiilich — Pfarrkirche zum hi. Andreas. — Bgm. Bodingen
c. 800 Ew. (mit Paffenlich).

1136 Lig 2
. 1158 Lich 3

. 1166 Liche 4
.

Hztm. Jiilich, Amt Raster, Gericht Rodingen 5
.

Volkssagen, Erzfthlungen, Gebrftuche und Marchen a. d. ftstl. Hintcrpommern

(Posen 1885) S. 79, n. 161. In unserer Erzfthlung handelt es sich deutlich

urn eine Bestrafung ttbermtithiger Unehrerbietigkeit, wie in einer Ueber-

lieferung aus dem Kreise Blitow das Weib, das mit gebellt hat, von den

Hunden des wilden lagers gehetzt wird, Knoop a. a. 0. S. 19. Vielleicht

darf nocb darauf hingewiesen werden, dass das uachftffen der Stimme audi

die harmlosen Hausgeister vertreibt, A. Witzschcl, Sagen aus Thiiringen

n. 147; dem wilden J&ger gegeniiber ist vollcnds Scbweigcn geboten, wie

wir schon aus der Geschichle vom treuen Eckart wissen, Br. Grimm, Deutsche

Sagen (8. Aufl.) S. 5, n. 7; auch wer den Pasutis Raitoris der Litauer, den

wilden Reiter, sieht, darf kein Wort sprechen, Veckenstedt, Die Mythen,

Sagen und Legenden der Zamaiten I, S. 131, n. 3.

') Diese Erzfthlung, die mir in Krauthausen mitgetheilt wurde, halt

die Erinnerung an das Treiben der Bockreiter von Herzogenrath (1734—56

und 1762 76) in durchaus sagenhafter Umbildung fest. Allerdings wurden

die Rauber auch von den Zeitgenossen schon des Bttndnisses mit dem Teufel

bezichtigt und man sagte ihncn blasphemische Eidesleistungen vor hellischen

Symbolen und nftchtliche Bocksritte bis nach Lothringen und England nach,

vgl. J. J. Michel, Die Bockreiter im Lande von Herzogenrath und Umgegend,

Zeitschrift des Aachener Gcsch.-Ver. IV, S. 21 ff., besonders S. 40, S. 43, S. 56.

*) Lacomblet, Urkb. IV, n. 621.

3
) Annalen des hist. Ver. f. d. Niederrhein XXVI/XXVII, S. 361.

4
) Lacomblet, Urkb. I, n. 418.

6
) W. Graf v. Mirbach, Zur Territorialgeschichte I, S. 17.
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1136. Erzbischof Bruno II. von Koln bestatigt auf die

Bitte des Abtes Gerhard von S. Pantaleon dem Kloster Konigs-

dorf u. a. die Besitzungen in Lich (in villa Lig unus raansus

et 4 aree edificat?) 1
.

1 158. Erzbischof Friedrich II. bestatigt dem Nonnenkloster

Konigsdorf u. a. „in villa Lich mansiun unmn cum 4 areis et

domorum fundis edificia continentibus" 2
.

1166 August 8. Erzbischof Rainald beurkundet, dass das

Kloster S. Mauritius zu Koln u. a. in Liche 15 Morgen Grund-

besitz habe 3
.

1340 Juli 3. Hitter Dietrich Schynmann von Aldenhoven

empfangt von dem Markgrafen von Julich das Dorf Lich als

Burglehen von Nideggen 4
.

Wege: 1. Hasepattswag. 2. Hollerwag (nach Hollen). 3.

Julicher Pattche. 4. Lieve-(L6wen-?)wag. 5. Miillewag. 6. Ober-

embter Wag.

Fluren: 1. Diefendahl (ebenes Fold siidl. vom Dorfe).

2. Escher Gewahr. 3. Gewahrhau (Rottland hinter Steinstrass).

4. am Hasepatt. 5. Hollerfeld. 6. en der Kau (audi Lowenfeld).

7. Kleindick (Rottland). 8. Lievrath.

Volksiiberliefernngen.

1. Wenn die Leute im Sommer (zwischen Pankratius und

Bartholomaeus) wahrend der Mittagsstunden auf dem Felde

arbeiten, dann erscheint ihnen die Ennungerschmohr. Es ist

ein altes Weib, welches ein Leibchen trilgt, ein Mutzchen mit

Ohreisen und Stauchen mit Daumen. Ist sie dagewesen, so

konnen die Arbeiter das Geschirr nicht mehr finden A
.

') Siehe S. 97, Anm. 2.

*) Siehe S. 97, Anm. 3.

a
) Siehe S. 97, Anm. 4.

4
) Lacomblet, Urkb. Ill, n. 352.

5
) Auf die Mittagsgcister in unscrcra Gebiete ist zuerst (lurch die Sagen

aus der Erftniederung aufmerksam geraacht worden, Annalen des hist. Ver.

f. d. Niedcrrhein LII, S. 9, n. 10 (Bedburg); S. 53, n. 2 (Morken); S. 44,

n. 3 (Konigshoven) ; alsdann hat P. Bollig cine grossere Zabl von Bericbten

Uber die Ennungsmcibn und vervvandtc Erscheinungen verOflfcutlicbt, Zeitschr.

fiir Volkskuude IV (1892), S. 121 ff. Bis dahin war unsere Kenutniss

der Mittagsgespeuster fast ausscblicsslich aus slaviscben Ucberlieferungen

geschopft. Die Wenden erz&hlon von der Pscbesponiza, der Mittagsschleiche,

v. Sch ul en burg, Volkssagen ans dem Spreewald, S. 27, 85 ff., 89 f.; beson-
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2. Ein alter Forster von Lich ging haufig nach Oberembt,

als der Hoehwald noch stand. In dem Hohlwege begegnete ihm

dere Beachtung verdient Edra. Veckeustedt, Die Mythen, Sagen und Legen-

den der Zamaiten I, S. 201 f., wo die litauische Pastauuinka durchaus unserer

Ennungsmohr entspricht. Naeh bohmischem Volksglauben ist die Polednice

(polcdno, Mittag) eine Hexe, die im Wirbelwinde sitzt. Sic erscheint besonders

Sechswochuerinnen, die sich um die Mittagszeit im Fclde aufhalten, J. V.

Grohmann, Sagen aus Bohinen S, 111 If. Gewisse Ziige theilt mit der Mittags-

frau die „alte Urschel" der schwftbischen Ueberlieferung, E. Meier, Deutsche

Sagen, Sittcn und Gebrauche aus Schwaben Thl. I (Stuttgart 1852), S. 6 if.

Ueber die Mittagsfrau des bcidnischen Feldmythus vgl. W. Mannhardt,
Wald- und Feldkulte Thl. II (Antike Wald- und Feldkulte [Berlin 1877]),

S. 135 f. ; H. Pfannenschmid, Germanische Erntefeste im heidnischen und

christlichen Cultus S. 92, 398. Belege aus britischem und galischem Gebiete

gibt F. Liebrecht, Zur Volkskunde (Heilbronn 1879) S. 28, aus Egypten

daselbst S. 503. — Ich habe a. a. 0. S. 9, Anm. 1, darauf hingewiesen, dass

auch dem Vorstellungskreise des judischen Volkes das Mittagsgespenst nicht

gefehlt habe und Herr Ober-Rabbiner Dr. Franck in K5ln bestfttigt mir, dass

die midraschischen Erklfirer das „daemonium meridianum" in Psalm 90, v. 6

in der That personlich auifasscn. Herr Dr. Franck hat die grosse Giite

gehabt, mir aus dem hebr&isch-aram&ischen Midrasch zum Psalter (heraus-

gegeben von Sal. Buber [Lemberg 1891]) S. 397 f. nachstehendes in Ueber-

setzung mitzutheilen: „Die Seuche, die wiithet am Mittag"; die Gelehrten

sagen, das ist ein Damon, ein anderer Gelehrter meint, er ware aus Schuppen

und Haaren zusammengesetzt und hat nur ein Auge und das Auge auf der

Stelle des Herzens ; er schadet nicht im Schatten und auch nicht im Sonnen-

schein, sondern in dem Lichte, das zwischen beideu liegt, er w&lzt sich vor-

warts wie eine Kugel und schadet vom Vormittag 10 Uhr bis Nachmittag

3 Uhr und zwar im Sommer vom 17. Tag des Monats Tammus bis zum

9. Tag des Monats Ab. Jeder, der den Damon sieht, fallt todt hin. Ein

Talmudlehrer befahl den Lehrern der Jugend, die Kinder Vormittags um
10 Uhr aus der Schule zu entlassen, ein anderer, die Kinder in der Zeit

vom 17. Tammus bis 9. Ab nicht zu schlagen. Rabbi Salomo ben Isaak

genannt Raschi (1040—1105) bemerkt zu Ps. 90, 6, ebenso zu 5. Mos. 32,

24: „das sind Namen von Damonen, der eine schadet in der Nacht, der

andere am Mittagu
. — V. Thalhofer, Erklarung der Psalmen (2. Aufl. 1860)

S. 495 meint ebenfalls, die LXX h&tten unter dem „daemonium meridianum"

einen bOsen Geist verstanden, der am hellen Tage sein Unwesen treibt. Zu

der rabbinischcn AufFassung stimmt der Glaube des christlichen Mittelalters

auf das Ueberraschendste : Gregor von Tours, Miracula s. Martini IV,

c. 36 erzahlt von einer Frau, die, vom Felde heimkehrend, plotzlich zu-

sammenbricht und die Sprache verliert. Die Nachbarn eilen herbei und er-

kennen sofort neam meridiani daemonis iucursum pati
u

. Andere Beispiele

finden sich bei J. Grimm, Deutsche Mythologie (2. Ausg. 1844), S. 1114.

Besondere Bedeutung hat die Sage von der Pcstfrau bei Bartsch, Sagen

aus Mcklenburg I, S. 25. Eine Darstellung dieses mittagigen Pestgespenstes

hat man in dem „garstigen Ding tt an der ehemaligen Kreuzkirche zu Dresden
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einmal ein Feuermann. Er sprach: „Bist Du von Gott, so

steh, bist Du vom Teufel, so geh a
. Dann konnte er unbescliadet

weiter wandern K

3. Es fuliren auch einmal Leute von Bettenhoven nach

Lich. Unterwegs setzt sich ihnen ein Feuermann auf die

Karre und sie rufen: „Bist Du von Gott, so sprich ein Wort, bist

Du vom Teufel, so scher Dich fort
tt

. Nun waren sie gerettet,

Mtten sie aber gepfiffen, dann ware er auf sie zugekomnien K

4. Hinter der Licher Hecke geht ein Feuermann, der hat

in seinen Lebzeiten Grenzsteine versetzt. Er muss noch

tausend Jahre setzen 1
.

5. Wer sich vor der Nachtmar (vor dem „Maarberigge")

schiitzen will, der muss die Schuhe verkehrt (zewahsch) vor das

Bett stellen 2
.

finden wollcn, W. Schafer, Deutsche Stfidtewahrzeichen I (Leipzig 1858),

S. 85 if., S. 90 if. Und, wie ich glaube, kann in der That die Figur, — cine

Frauengestalt, an der ein Hund in die Htfhc springt, — so gedeutet werden

:

wird doch auch dem h. Rochus, dem Sehutzheiligen wider die Pest, in den

gelaufigsten Bildwerken ein Hund beigegeben, der ihm die Pestbeulen seines

cntblOssten Schenkcls leckt. Sehr mcrkwiirdig ist die Erzahlung des Oaesarius
von Heisterbach, Dialog, miraculor. dist. V, c. 2, nach der ein Sehwarz-

kiinstler mit seinem Adepten „die quadam tempore meridiano, eo quod
tunc maiorcs habeat vires daemoniummeridianum tt cine Beschwbrnng

vornimmt; vgl. Al. Kaufmann, Caesarius von Heisterbach (2. Aufl., K5ln

1862) S. 151, Anm. 3. Beachtung verdieut auch eine Bemerkung tiber die

Damonen des griechischen Hochsommers bei J. G. v. Hahn, Sagwissenschaft-

liche Studien (Jena 1876) S. 640 f. Die trefflichsten Untersuchuugen uber

das Weson der Mittagsfrau bietet jetzt L. Laistner in seinem gedanken-

reiclien Werkc: Das Rathsel der Sphinx, Grundziige einer Mythengeschichte

I (Berlin 1889), S. 1 If., S. 31 if.; nach seinen Ausfiihrungcn geht die Erscheinung

gleich der griechischen Sphinx, der schwUbischen Urschel und andcrcn Qual-

geistern auf Alptraumvorstellungen zurttck.

') Auch andere Gespeuster setzen sich gem auf die Karre, so die weissen

Jungfern im Gustener Busch, oben Gils ten n. 1. Der fcurige Mann erscheint

haufig als ein ganz harmloses Wesen, vgl. z. B. den „Puhuu
in J. P. Hcbel's

Gcisterbesuch auf dem Feldberg und den Feuermann vom Silberberge,

Witzschel, Sagen aus Thtlringen n. 231, worauf ich bereits in den Annalen

des hist. Ver. LII, S. 11, Anm. 2 hingewiesen babe. Ausschliesslich als Grenz-

steinverriicker tretcn die Feuermanner in den Luxemburger Sagen auf,

Gredt, Sagcnschatz des Luxemburger Landes n. 685 fF. Vgl. Sim rock,

Handbuch der deutschen Afythologie S. 465.

2
) n(iegcn das Nachtmartriden hilft es, wenn man am Abend seine

Schuhe mit den Spitzen nach aussen gekohrt vors Bett stellt
u

, Kuhn u.

Schwartz, Norddeutsche Sagen S. 420, n. 197; vgl. Wolf, Beitriige znr

deutschen Mythologie II, S. 264 f.; Sim rock a. a. 0. S. 436 f. Ein
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6. Am Hagelkreuz zeigt sich in bestimmten Nachten eiue

weisse Juffer, die einmal sogar einen Gensdarmen erschreckt

hat, [!]

7. Im Walde bei Lich heisst eine Stelle, an der man noch

vor wenigen Jahren die Spuren von Gebauden hat sehen konnen,

die steinerne Burg. Nicht weit davon waren einmal etliche

Burschen aus dem Dorfe — einer von ihnen ist jetzt in Ame-
rika — bei der Arbeit, da sahen sie eine Gestalt den Weg
herunterkommen. Es war ein grosser Mann, schwarz gekleidet

wie ein Geistlicher, und trug ein Buch unter dem Arm. Sie

wollten ihn griissen, aber er verschwand plotzlich in den Grund-

mauern der steinernen Burg.

14. Lohn.

Dek. Aldenhoven — Pfarrkirche zum hi. Silvester. — Bgm.

Durwiss — c. 1000 Etc. (nrit Erberich, Langendorf und PiHzlohn).

1226 Lon 1
. 1354 Loen*.

Hztm. Jiilich, Amt Jiilich, Gericht Lohn (m it Fronhoven,

Piitzlohn, Erberich. Langendorf und Hehlrath) 3
.

Am Eingange der Kirche zu Lohn ist ein roiuischer Votiv-

stein eingemauert: Mercurio Leudiciano Caia Amaratinia impendio

Salvi Proculi 4
.

1226 April 25. Gerhard von Kanderath und sein Sohn

Ludwig verzichten auf die Hofe des Kolner Donistiftes zu

Aldenhoven, Eschweiler, Lohn und Inden und empfangen dafiir

dessen Giiter zu Prummeren 1
.

ahnlicher Gedankc licgt dcui Gebrauchc zu Grunde, Hufciseu vcrkehrt auf

die Thurschwelle zu nagelu, um bose Geister fern zu halten. F. Licbrecht,

Des Gervasius vou Tilbury Otia imperalia S. 100, will, iin Anschluss an

J. Grimm, dem Eiscu als solehem eine abwehrende Kraft zuschreiben,

alleiu auffallend bleibt dann, dass die Form des Hufeisens verlangt wird: sogar

die Nestorianer am Urmia keimen Zaubersprttche auf Hufcisen, A. So ein,

Die neu-aramaisehen Dialektc S. 178. Werden Scnsen oder Messer auf die

Schwelle gelegt, so handclt es sich gleichfalls nicht um die Kraft des Eisens

an sich. Ich erinnere vielmehr an den Glauben, mich dem ein Messer nicht

mit der Schneide nach oben liegen darf, weil sonst die Engel sich die Fiis^e

verwunden kbnnten.
l
) Lacomblct, Urkb. IV, n. 651; vgl. A eg. M tiller, Zeitschrift des

Aachencr Gesch.-Ver. I, S. 194.

*) Lacomblet, Urkb. Ill, n. 529.

3
) W. Graf v. Mirbach, Zur Territorialgeschichte I, S. 6; II, S. 35.

4
) Bonner Jahrbttcher I (184^), S. 124.
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1354 Jaiiuar 15. Die Schoffen zu Aldenhoven weisen

das Recht des Domstiftes als Grundherrn zu Aldenhoven, Lohn,

Eschweiler und Inden 1
.

1584 im Herbste und 1586 im Februar ScMdigung

durch spanisches Kriegsvolk 2
.

Fluren: 1. am Botterpatt. 2. om Eselsacker. 3. Freifeldche

(etwa 80 Morgen gross, auf Pattern zu). 4. am Holzweg 5. am

Kalkweg. 6. Kasland. 7. de Lohner Soht (nach Inden zu).

Volksiiberlieferungen.

1. Vom Freifeldche aus kann man noch die Spuren einer

grossen Heerstrasse tiber das Kasland nach Putzlohn und

Weisweiler verfolgen.

2. Auf einer Wiese in Lohn, wo es jetzt „an der Brubbele-

burg" heisst, hat die gewaltige Stadt Gressenich gestanden,

die von hier bis Eschweiler sich ausdehnte 3
.

*) Siehe S. 101, Anm. 2.

*) Zeitschrift des Aachener Geseb.-Ver. Ill, S. 293, 299.

3
) Die sagenhaftc Stadt Gressenich (Gressiona) wird auch in die Nahe

des untergegangenen Ortes Geuenich verlegt, R. Pick, Zeitschrift des

Aachener Gesch.-Ver. VI, S. 120; ferner soil sic in der Fcldflur Hassels-

miill siidlich von Wiillenrath bei Berrendorf gestanden haben, Annalen des

hist. Vcr. LII, S. 13, n. 1; sodann im Ohretzfeld bei Selgcrsdorf,

(s. unten). Das Auffinden besonders zaklrcicher Triimmer und Gcbaude-

reste konnte hier, wie anderwarts, leicht die Vorstellung von einer unter-

gegangenen Stadt erzeugen, mcrkwiirdig blcibt nur, dass an alien drei ziem-

lich weit von einander entfernten Orten die Ueberlieferung an denselben

Nam en anknupft, und nicht minder auffallend ist es, dass das noch heutc

bestehende Dorf Gressenich bei Aacben in Wirklichkeit als romische Nieder-

lassung einige Bedeutung bescssen hat, vgl. J. H. Kessel, Das Dorf Gresse-

nich und seine Alterthumer, Zeitschrift des Aachener Gesch.-Ver. II, S. 141 ff.;

Fr. v. Werner, Beitrage zur altera Geschichte von Gressenich, daselbst III,

S. 188 ff.; Beitrage zur Geschichte von Eschweiler und Umgegend I, S. 75 ff.

Unsere Sagen von Gressenich lassen es im Unklaren, auf welche Weise

der Ort seinen Untergang gefunden hat. Nach der gewflhnlichen Fassung

versinken die Riesenstadte in Sunipfen oder Seen oder werden vom Erdboden

verschlungen, so in Norddeutschland Julin, Vineta, Ninove, Minsen, Lino,

Nesserland u. a., Kuhn u. Schwartz, Norddeutsche Sagen n. 11, 34, 35,

131, 332, 339; im Wendlande Kottbus, v. Schulenburg, Voikssagcn aus

dem Spreewald S. 29; in Holland Stavoren, Br. Grimm, Deutsche Sagen

n. 240 u. v. a. Ueber die Beziehung solcher Sagen zu Nebelphanomenen

s. L. Laistner, Nebelsagen (Stuttgart 1879) S. 118 ff.; S. 172 ff.
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15. Mersch.

Deh. Jiilich — Pfarrkirche zur hi. Agatha. — Bgm. Mersch —
622 Ew.

1166 Kercich 1
. 1487 Kirzenich 5

. 1652 Merschen 2
.

Hztm. Jiilich, Amt Jiilich, Dingstuhl Mersch 3
.

1166 August 15. Erzbischof Eainald von Koln bestatigt

der Abtei Siegburg u. a. „in Kercich beneficium a Simone de

Patterne filiisque eius redemptum, solvit solidos decern et octo" *.

1181 November 18. Papst Lucius III. nennt unter den

Besitzungen der Abtei Siegburg „in Kercich beneficium pretio

receptum" 4
.

1431. Johann von Schoenforst, Burggraf zu Montjoie,

verkauft dem jtilichschen Erbkammer Godart von dem Bongart

urn 1600 Goldgulden seine Kornrenten zu Kirtzig und Patteren 5
.

1457. Das Domkapitel zu Koln verpfandet Godart von

dem Bongart urn 3260 rhein. Gulden seine Einkiinfte in den

') Lacomblet, Urkb. I, n. 421.

2
) J. Kuhl, Gescbichte dcs friiheren Gymnasiums zu Jiilich. Zugleich ein

Beitrag zur Ortsgeschichte I (Jiilich 1891), S. 281 ff. Den durch R. Pick,

Zcitschrift dcs Aachener Gesch.-Ver. VI, S. 112 ff., unternommenen Versuch,

den Beinaraen Geusen [-Pattern] von Kercich, Kirzenich, Gttrzenich abzu-

leiten, weistKuhl rait Erfolg zuriick. Binterim u. Mooren, Die alte und

neue Erzdiozese I, S. 179, n. 14, ebenso J. Offermann, Gesch. der Stadte

etc. in den Kreisen Jiilich etc. (Linnich 1854) S. 50, und Kaltenbach,
Der Regierungsbezirk Aachen S. 202, beziehen Marisch in dem Schenkungs-

bricfe Lothars I. fur die Abtei S. Maximin vom Jahre 896 auf unser Mersch,

doch lehrt schon die Grenzbeschreibung vom Jahre 960, Beyer, Mittelrhcin.

Urkb. I, n. 141 und n. 207, dass Mersch in Luxemburg gemcint ist. Offermann
will sogar die Christianisirung des Gebictes von Mersch den Monchen von

S. Maximin zuschreiben! Dass Morsazin in der Urkunde ftir das Kloster

Konigsdorf von 1158 als Morschenich (bei Diiren) und nicht als Mersch zu

deuten sei, hat bereits Pick a. a. 0. hervorgehoben. — Der Liber valoris

[vor 1316] ftthrt im Dekauat Jiilich weder Mersch noch Kirzenich auf, dagegen

heisst es in der Designatio pastoratuum aus dem 16. Jahrhundert: „Mersch,

kirspell; patrona s. Agatha, collator serenissimus dux, communicantes 500;

reditus aus landerei 16 mldr. roggen, an sackrenten 28 mldr. roggen. Altare

s. Catharinae, collatores Jacobs Aldenhoven und Dahmens erbgenamen ; reditus

18 mldr. roggen", Binterim u. Mooren, Die alte und neue Erzdiozese

K5ln I, S. 172 ff.; II, S. 77.

3
) W. Graf v. Mir bach, Zur Territorialgeschichte I, S. 4, n. 2.

4
) Lacomblet, Urkb. I, n. 478.

5
) J. Strange, Genealogie der Herren und Freiherren von Bongart

(KOln und Neuss 1866) S. 35.
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Dorfern Gleuel, Kirtzig, Patteren, Derichsweiler und Alden-

hoven *.

Dass Kercich, Kirtzich, Kirzenich der fruhere Name von

Mersch gewesen ist, hat neuerdings J. Kuhl ausser Zweifel

gestellt. Er fuhrt eine Aufzeichnung aus dem Jahre 1652 an,

nach der 1487 Adam Rowe eine Stiftung errichtet „in pago
dicto olim Kirzenich nunc vulgo Merschen"; auch weist

er darauf hin, dass noch heute der Weg von Mersch nach Miintz

am Ausgange des Dorfes das „Kirzenicher Ende" heisst*.

Von dem Gute Kratepohl bei Mersch stammte der durch

seine Arbeiten ttber kolnische Kirchengeschichte bekannte Minorit

Petrus Cratepolius, gestorben am 1. August 1605; „ex pago

Moers haud procul Juliaco oriundus unde Merseum, Mersum aut

Opmersensem et Batrachelium, Juliacum sese cognominavit,

quandoque etiam Laudensem 3."

Fluren: 1. an Bettenhoven (auch Botzhoven [!], dicht beim

Dorfe Mersch). 2. an der Fusskuhl (am Wege nach Miintz).

3. am Grone Wag. 4. am Hasselter Wag. 5. Hopplingsmaar.

6. om Hohrche. 7. Jagdfeld. 8. op der Jrahte. 9. am Kirche-

broicher Wag (auf Broich zu). 10. op der Komp. 11. an der

ahle Kuhl. 12. Luhfeld (aufTetz zu). 13. am Pahfepatt. 14. em
Ruhsedahl. 15. am Scheesskleff. 16. Sevenicher Grund. H.Verkes-

hott. 18. Wengertsberg (auf Pattern zu).

Volksftberlieferungen.

1. Im Schneckegassche an der Mersch zeigte sich fruher

alle Nacht urn zwolf Uhr „dat Z6bbelsdeer a
.

2. Wenn einer Nachts durch die Verkeshott ging, erschien

eine grosse Katze, die sich ihm an den Beinen vorbeistrich

;

schlug er nach ihr, dann kamen immer mehr Katzen zum
Vorschein 4

.

J

) Siehe S. 103, Anm. 5.

») Siehe S. 103, Anm. 2.

3
) J. Hartzheim, Bibliotheca Coloniensis (Koln 1747) S. 269 f.

4
) Aus Luxemburg wird erzahlt: Einer Frau begegnct eine Katze und

sie scblagt mit einer liuthe danach. Von diesem Tage an konnte sie in ihrem

Hause die Katzen nicht mehr los werdeu; sie hatte stets das ganze Haus

davon voll und wusste nicht, woher sie kamen, Gredt, Sagenschatz des

Luxemburger Landes n. 612; ahnlich bei v. Schulenburg, Wendische Volks-

sagen S. 258. Im Uebrigen vgl. uber Katzenspuk unten Rodingen n. 14— 16.
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16. Miindt (und Opherten).

Dek. Jiilich — Pfarrkirche zum hi. Urban. — Bgm. Tit is.

Miindt: 21 Ew.-
f
Opherten mil Hahnerhof: 360 Ew.

10. Jahrhundert: Muni 1
.

Hztm. Jiilich, Amt Jiilich, Dingstuhl Mtindt (mit Jacke-

rath und Opherten) 2
.

Fluren: 1. am Amelter Wag. 2. en der Bock (zwischen

Miindt und Bettgenhausen, bis an die Landstrasse). 3. om

Dtippel. 4. der Giesewinkel (zwischen Miindt und Jackerath).

5. am Koppenkamp. 6. en der ahle Miindt (am Hahner Hofe).

7. an der Muhr. 8. am Muhrpattche. 9. am Packesberg (der

Abhang von Titz nach Miindt). 10. am Rohner (d. i. Rodinger)

Wag. 11. om Scheldberg. 12. op dem Steinacker (nach Kirch-

herten zu). 13. am Striichelche (zwischen Opherten und dem

Scheldberg).

Volksiiberlieferungen.

1. Auf dem Hahner Hofe bei Miindt diente eiu frommer

Sch&fer Namens Erimundus oder Irmundus 3
, ein Mann aus

hohem Stande, der seine vornehme Abkunft sorgsam geheim

hielt. Als nun einmal im Sommer grosse Trockenheit herrschte,

so dass Menschen und Vieh dem Verschmachten nahe waren,

da stach Erimundus mit seinem Schaferstabe in das diirre Erdreich

und sofort bildete sich auf sein Gebet an derselben Stelle ein

grosser Weiher, der niemals versiegen wird 4
. An dem Ufer des

*) nCapellarius [maioris ecclesiae Coloniensis] habet duas eeclesias ad

officium suum pertinentes Hasselo et Muni quarura utraque persolvit ei

quinque solidos et maldrura tritici et porcum 12 denarios valentem", Giiter-

verzeichniss der Lupusbriider zu K6ln, Archiv f. d. Gesch. d. Niederrheins II,

S. 62, n. 16; Lacomblet beziebt Muni anf Miintz, vgl. jedoch dagegen J.

M[ooren], Annalen d. hist. Ver. IX/X, S. 287.

*) W. Graf v. Mirbach, Zur Territorialgeschichte I, S. 5, n. 9.

s
) Es braucht wohl kaum noch auf den Zusammenhang zwischen den

Namen Mtindt (Munda) und Erimundus hingcwiesen zu werden, vgl. Offer-

mann, Gesch. der Stadte etc. in den Kreisen Jiilich etc. S. 83 f. K alt en-

bach, Der Regieruugsbezirk Aachen S. 269, bezeichnet irrthilmlich den hi.

Erimundus als Schutzpatron der Pfarrkirche zu Miindt: das ist der h. Urban.
4
) Dass gerade Hirten als rettende Quellcnfinder auftreten, begegnet

audi sonst z. B. am Lutterspring bei Konigslutter, Kuhn u. Schwartz,

Norddeutsche Sagen n. 165. Haufig erweisen sich die Heidcnbekehrer als

Wohlthater des Landes, indem sie Brtinnlein aus dem Boden fliessen lassen,
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Weihers vor dem Hahner Hofe hat man spater dem heiligen

Hirten eine Kapelle errichtet, za der an jedem Mittwoch [friiher

an jedem Freitage] der Fastenzeit zalilreiches Volk aus der

Umgegend hinpilgert 1
.

Im Jahre 1858 ist der Weiher einmal abgelassen worden,

aber man hat keine Quelle in seinem Grunde gefunden.

2. In der Feldflur „de ahle Miindta hat einst die grosse

Festung Munda gestauden. Wo jetzt das Kreuz bei den

Hahner Hofen seine Stelle hat, heisst es auch noch „am ahle

Kirchhof". Hier und auf dem Steinacker findet man seit langen

Jahren ansehnliche Reste von Gebauden, auch alterthumliche

Waffen und andere merkwiirdige Gegenstande: „Die alten Papiere

iiber die Stadt Munda haben die Hessen im Jahre 1642 ver-

brannt" 2
.

so S. Martinus im Syrthale bei Betzdorf, Gredt, Sagenschatz des Luxem-

burger Landes n. 874; ahulich der hi. Erhard zu Kanertshofen in Nieder-

bayern, Panzer, Bayeriscbc Sagen und Brftuche II, S. 492. Auf die beson-

ders grosse Zahl der S. Kleniens- und S. Willibrordus-Quellen habe ich schon

friiher hingewiesen, Annalen des hist. Ver. LIT, S. 41, Anra. 1. Der hi. Gangolf

verlegt sogar einen Brunnen aus Welschland nach Burgund, J. W. Wolf,

Niederlaudische Sagen (Leipzig 1843) n. 855; bei Neuweiler an der Bitscher

Strassc entspringt ein Quell auf der Stelle, wo der Leichnam des hi. Adelphus

zuerst geruht hat, Aug. Stobcr, Neue Alsatia (Mulhausen 1885) S. 174 ff.

u. s. w.; vgl. dazu L. Laistner, Nebelsagen S. 196 f.

*) A eg. Gelenius, De admiranda magnitud. Coloniae (1645) 1. IV, Sacri

et pii Fasti S. 665, vertncrkt zum 28. Januar: „Mundae in agro Juliaeensi

et dioecesi Colouiensi b. Irmundi confessoris". Die Erz&hlung ist poetisch

bearbeitet im Niedcrrhein. Gesehichtsfreund 1880, 8. 86. Untcr den rheinischen

Sagen von wunderkriiftigen Wassern steht der Erimundus-Legcnde am nftcbsten

die von dem frommen Hirten Gezelinus im Kloster Altenberg, der gleichfalls durch

den Stoss seines Schaferstabcs eine Quelle hervorsprudeln macht, J. Pinius,

De b. Gezzelino seu Gitzelino confessore Slebusrodae apud Col. Agripp.,

Acta Sanctor. 6. Aug. II, S. 172 ff.; v. Mering, Gesch. der Burgen etc. XI,

S. 13 f.; Montanus, Die Vorzeit (2. Aufl.) I, S. 54. Ferner mag angedeutet

werden, dass auch die Sage vom hi. Aldericus, dem aus koniglichem Blute

cntsprossenen Laienbruder im Kloster Fussenich, in den Hauptziigen der

unscrigen glcicht, dass dann weiter die Zugehorigkeit des Hahner Hofes zu

der Pfarrei Bettenhoven, iiber welche Fussenich das Patronat besass, auf

engere Beziehungen zwischen Miindt und der Abtei hinweist. Ein uralter,

unvertilgbarer Fcldweg, der von Miindt iiber Kirchherten nach Bettenhoven, in

Grottenherten mitten durch einen Baumgarten, ftihrt, heisst gegenwartig noch

im Volke der „Hahner Kirchepatt".
2
) Vgl. — neben der miindlichen Ueberlieferung — Offermann a. a. 0.

S. 83; Kaltenbach a. a. 0. S. 269.
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3. „Am Maar a oder „an der Schepp" wollte einer Wasser

holen, da kam das Zobbelsdeer in Gestalt eines grossen

Hundes und hing sich ihm auf den Eiicken. Er verlor aber die

Fassung nicht, beugte sich tiber das Wasser und rief: „ Zobbels-

deer lohss mich jonn! u Und sogleich liess es von ihm ab 1
.

4. Am Hahnschen Hofe zu Opherten, der fruher zu dem
Hahner Hofe bei Mundt gehorte, geht der ewige Hase urn.

Den kann niemand erlegen und wenn er mit der Flinte noch

so dicht daran steht: immer wieder lauft der Hase unbeschadigt

auf den „Winandchesberg a zu 2
.

*) Wolf, Beitrage zur dcutschen Mythologie II, S. 369, ftihrt aus, dass

durch Wasser die bosen Machte verscheucht werden. Dem Hockenschmied

hangt sich ein kopfloses Pferd auf den Rticken, allein es verschwindet sofort,

als er es mit Wasser besprengt. Eine ahnliche Vorstellung liegt unserem

Berichte zu Grunde. Ueber die Scheu der Geister vor dem Ueberschreiten

von Bachen u. dgl. s. z. B. Tylor, Die Anfange der Cultur I (Leipzig 1873),

435; F. Liebrecht, Zur Volkskunde (Heilbronn 1879) S. 317. Wie hin-

wiederum der Uebergang uber das Wasser auf gebannte Geister erlosend

wirkt, zeigt in seiner geistvollen Art L. Laistner, Das Rathsei der Sphinx I

(Berlin 1889), S. 197 f. und S. 257 ff. Besonders bezeichnend ist eine Ueber-

lieferung aus dem Tiroler Fintschgau: Ein Schafer verfolgt die Fahrte eines

Wolfcs und findet diesseits des Melsbaches Wolfstritte, jenseits Menschen-

tritte, Panzer, Bayerische Sagen und Br&uche II, S. 188.

2
) Der Hase ist als unkriegerisches Thier von tiblem Angang, Simrock,

Handbuch der dcutschen Mythologie S. 533; er gilt aber auch unmittelbar

als Trager unheimlicher Gaben und Krafte, als ein „durchaus elbisches Thier",

vgl. die sehr wichtigen Ausftthrungen bei W. Mannhardt, Gcrmanische

Mythen (Berlin 1858) S. 409 ff. Bezeichnend ist es schon, dass man ihm

die Fiihigkeit zusckreibt, scin Geschlecht zu wechseln, F. Liebrecht, Zur

Volkskunde S. 362. In der Thiersage der syrischen Jakobiten im Dschebel

Tur erscheint der Hase als schlauer Arzt, vgl. E. Prym und A. Sociu, Der

neu-aramaeische Dialekt des Tur-Abdin II (Gottingen 1881), S. 270 f. Hiiufig

warnt er den Jager in menschlicher Sprache vor dem Schusse, J. W. Wolf,

Niederlandische Sagen n. 387; J. V. Grohmann, Sagen aus Bohmen S. 240;

N. Gredt, Sagenschatz des Luxemburger Landes n. 527 ff., n. 1059. Bleibt

der Hase unverwundbar, wie in der gegenwartigen Ueberlieferung, so fehlt

selten der Zug, dass er nur drei Beine hat, s. z. B. Kuhn u. Schwartz,

Norddeutsche Sagen n. 119; Gredt a. a. 0. n. 540 ff.; 0. Knoop, Volks-

sagen aus dem bstl. Hinterporamern S. 12, n. 17; 11. Eisel, Sagenbuch des

Voigtlandes (Gera 1871) n. 371 ff. In vielen Fallen ist der gespenstische

Hase die Erscheinungsform cinerHexe oder eines anderen dainoniscben Wesens,

das sich enthullt, sobald das Thier verwundet wird: ein Hirte bei Dargun

zerschlagt einem dreibeinigen Hascn einen Lauf und sofort hinkt ein altes

Weib von dannen, Bartsch, Sagen aus Meklenburg I, n. 157; ahnliche

Fassungen in besonders grosser Zahl bei Gredt a. a. 0. n. 529 ff. Eine
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5. Am Blootjrave (Blutgraben), der von Titz her koinmt,

zeigt sich zu gewissen Zeiten eine gespenstische Katze.
Auf diese hat einmal einer geschossen, aber da ist ihm sogleich

das Gewehr in der Hand zersprungen *.

6. „Am Mtinger Kriix" zwischen Opherten und Miindt hat

vor Jahren ein Mohterhiivvel (Maulwurf) eine grosse Menge
Geld aus der Erde emporgescharrt 2

.

7. Wenn Leute urn Mitternacht von Opherten nach Rodingen

gehen, dann horen sie auf dem Diippel oft ein gewaltiges Brausen

und Larmen and leicht kann ihnen der Diippelsreuter, ein

Riese auf einem grossen Schimmel, entgegenkommen 3
.

8. So lange der Ennunger dauert, darf niemand sich auf

dem Felde zeigen oder gar dort arbeiten, sonst treibt die

Ennungerschmohr ihn nach Hause 4
.

9. Iii einer Dorfgasse zu Opherten, die man die Titzer

Strasse nennt, zeigt sich von Zeit zu Zeit das feurige (Jloh-

dige a
) Rind. Es rennt bei Nacht in der Gasse auf und ab

und erschreckt die Leute, allein Niemand weiss, was es fur

eine Bewandtniss damit hat 5
.

Sage aus der Oberpfalz lasst ein gottloses Weib nach dem Tode als Hase

umgehen, Panzer, Bayerische Sagen und Braucbc II, S. 104, n. 157. Die

Wenden sagen gcradezu: „Der Hase ist des Teufcls Abbild, denn der Teufel

verstellt sich am liebsten in eine Ziege oder in einen Hasen", v. Schulen-

burg, Volkssagen aus dem Sprecwald S. 258. Besondere Beachtung verdient

die von P. Bollig aus der Erftniederung mitgetbcilte Sage von der „Pott-

henn", Zeitschr. fur Volkskundc IV, S. 125, u. 29. Vgl. auch Si in rock a.

a. 0. S. 467.

*) Uebcr gespenstische Katzen s. unten Rodingen n. 14—16.
2
) Eine ahnliche Erzahlung ist mir aus Ostfriesland erinnerlicb: dort

scharrt am Wege von Emden nach Hinte der Maulwurf untcr wunderbarcn

Umst&nden einen goldenen Siegelring aus der Erde.
a
) S. oben Kallrath n. 1.

4
) S. oben Lich n. 1.

5
) „Im Jahre 1454 ging ein Mann in einer Nacht von Eisenach dnrch

den Mosebcrg. Da begegnet ihm eine feurige Kuh, die sich alsbald auf sein

Gebct in eine Birkc verwandelt, an der er ungefahrdet voriibergeht. Nachher

schaut er noch einmal um, siehe da lief ein Weib mit einer Ofcngabel ins

freie Feld u
, Witzschel, Sagen aus Thiiringen n. 110; zwischen Hosingen

und Itodershauscn in Luxemburg spukt um Mitternacht ein feuriger Stier,

Gredt, Sagenschatz des Luxcmburger Landcs n. 629, vgl. daselbst n. 630—39.

Auch sonst sind Rindcr vielfach gespenstisch ; so lasst sich am Hiittenteiche

bei Lerbach eine Kuh ohne Kopf sehen, Prohle, Harzsagen S. 159, n. 14,

bei Warlin eine rothe Kuh, die dem Hirten wohl will und ihn belohnt,
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Volksthiimliches aus dem Kreise Jtilich. 109

17. Pattern (bei Mersch).

Dek. Jtilich — Pfarrei Mersch [Pfarrkirche zur hi. Agatha],

Bffm. Mersch — 500 Eu\

893 Patternc 1
. 1222 Patterne 2

.

Hztm. Jtilich, Amt Jtilich, Dingstuhl Mersch 2
.

Fluren: 1. am Broicher Wag. 2. am Heckwitg (gerodete

Hecke). 3. em Jagdfeld. 4. am Juliclier Pattche. 5. am Jtilicher

Wag. 6. an der Kahrstross. 7. em Klohtenkamp. 8. en der

Kloussenkuhl. 9. am Patterer Bosch. 10. am Patterer Hof

(der Hof ist langst verschwunden). 11. am Schlagbaum (in der

Nahe des Busches). 12. Serrester Feld. 13. om Serrester Wag.
14. de Veehstrohss (auf Huthmachers Gehoft zu). 15. om Wel-

dorfer Wag. 16. an der Wingkmull.

Bartsch, Sagen aus Meklcuburg I, n. 168. In Aachen ist jedermann das

Baakauv bekannt, ein riesiges Kalb init Zottelhaar und feurigen Augen, an den

Beinen Ketten nachschleppend, in Bonn das „Malzthier", A. Kaufmann,
Quellenangaben und Beraerkungen zu K. Simrocks Rheinsagcn S. 60; J. MilHer,

Aachens Sagen und Legenden S. 137; Montanus, Die Vorzeit S. 131; ihnen

entspricht wieder das Heidelberger Kettenkalb, vgl. uber dieses und ver-

wandtc Stadt- und Dorfthiere u. a. Wolf, Beitrage zur deutschcn Mytho-

logie II, S. 88 f.; K. Christ, Monatsschrift f. d. Gesch. Westdeutschlands VI,

S. 213; VII, S. 554 f. Bemerkenswerth sind auch die Sageii von Kuhtanz-

platzen, Eisei, Sagcnbuch des Voigtlandes n. 155, 180, 340 u. 6. H&ufig

erscheinen Binder als Gegenstand der wilden Jagd, z. B. Wolf, Nieder-

landische Sagen n. 259; Kuhn u. Schwartz, Norddeutsche Sagen n. 310, 3;

Meier, Sagen aus Schwaben S. Ill; vgl. dartiber und liber die Beziehungen

der Kuhopfer zum Damonenkulte Wolf, Beitrage zur deutschen Mytbologie II,

S. 149; Simrock, Handbuch der deutschen Mythologie S. 204 f.; Laistner,

Das Rathsel der Sphinx II, S. 80 f. Andererseits ist die Kuh auch wieder

Verkorperung des nykr, des nordischen Wassergcspenstes, Maurer, Islftn-

dische Sagen S. 33, sodann Wolkensymbol, v. Hahn, Sagwissenschaftliche

Studien S. 409; Laistner, Nebelsagen S. 44 f., endlich cin Bild des Regcn-

bogens, Liebrecht, Gervasius von Tilbury S. 92; S. 185, Anm. 43.

*) Das Giiterverzeichniss der Abtei Priim vom Jahre 893 ftthrt auf:

„in Patterne molendinum unum cum dimidiuin mausuui", Beyer, Mittelrhein.

Urkb. I, S. 184, n. 77.

2
) W. Graf von Mirbach, Zur Territorialgeschichte I, S. 4, n. 2.

Caesarius von Prilm bcmerkt 1222 in seinera Kommentar zu dem Gttter-

verzeichnisse : „Comes Juliacensis tenet bonam decimam in ista parrocchia in

villa que Patterne appellator". Vgl. Offermann, Geschichte der Stftdte etc.

in den Kreisen Julich etc. S. 41; Kaltenbach, Der Regierungsbezirk Aachen

S. 263; R. Pick, Zeitschrift des Aachener Gesch.-Ver. VI, S. 112 flf., und

dagegen J. Kuhl, Geschichte des frttheren Gymnasiums zu Julich S. 281 if.
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Volksiiberlieferungen.

1. Ein Fuhrknecht aus einer (jetzt nicht mebr bestehenden)

Brauerei fahrt des Nachts nach Jtilich. Am Steenekrux kommt
rechts aus dem Felde, wo es „in der Aspel 44

heisst, plotzlich

ein Feuermann und hangt sich an die Karre. Der Knecht

hatte einen grossen Hund bei sich, aber dem straubten sich vor

Angst die Haare und er driickte sich fest an seinen Herrn, bis

am nachsten Kreuzwege der Feuermann verschwand.

2. Es machte einmal einer auf dem Felde Kleeheu. Da
kam ein alter Soldat mit etlichen Burschen voriiber, der sagte:

„Gleich springt der auf seine Karre, fahrt heim und meint, sein

Haus stande in Brand!" Der Soldat machte dann Zeichen in

der Luft und sprach ein paar Wortc Latein dazu, und sogleich

sprang der Bauer auf seine Karre und fuhr voll Angst eilends

nach Hause 1
.

18. Rodingen.

Dek. JMich — Pfarrkirche zutn hi. Kornelius. — Bgm.

Rodingen — 1100 Ew.

847 Hrodinga 2
. 965 Ruothinge 3

. 1146 Ruthinc 4
.

1149 Rudig 5
. 1245 Rudinch. 1274 Rudinc. 1306 Rodinc.

Hztm. Jtilich, Amt Raster, Gericht Rodingen (mit

Bettehoven, Lich, Steinstrass, Paffenlich, Hollcn, Kallrath und

Palmesholz) 6
.

*) Es verdient Beachtung, dass genadc ein alter Soldat sich im Besitze

der Zauberkttnste befindet.

2
) Beyer, Mittelrhein. Urkb. I, n. 77; vgl. dazu J. H. Kessel, Zur

alteren Oeschichte von Jtilich, Zeitschrift des Aachener Gesch.-Ver. I, S. 80;

W. Graf v. Mirbach, daselbst S. 94; Schannat-B£rsch, Eiflia illustrata

I', S. 77, wo die Form Rodingaua aus Martene ctDurand, Ampiissima

collectio I, S. 113 ubernommen ist; cbenso bei Bintcrim u. Mo or en, Die

aite und neue Erzdiozese Kbln I, S. 180, n. 17.

3
) Testament des Erzbischofs im Anhang zu Ruotgeri Vita Brunonis,

Hon. Germ. SS. IV, S. 274, wiederholt bei Knnen u. Eckertz, Quellen

zur Gesch. der Stadt Kbln I, n. 13, S. 467.

*) Annales Rodenses, Mon. Germ. SS. XVI, S. 718, 17.

5
) Franquinet a. a. 0. n. 10, S. 18.

6
) W. Graf v. Mirbach, Zur Territorialgeschichte I, S. 17, n. 4. —

Vgl. Offermann, Geschichte der Stadte etc. in den Kreisen Jtilich etc.

S. 77 f.; Kaltenbach, Der Kogierungsbczirk Aachen S. 264 f. Der Liber

valoris ftthrt auf: „10 m. Rodiuc tt

, die Designatio pastoratuum 16. Jahr-

hunderts: „Rbdingen kirspell, patronus s. Cornelius papa, collator sereniss.
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In Rodingen wurden ira Jahre 1785 neun Votivsteine der

Matronae Gavadiae, Gesahenae, Vatuiae und Eterahenae gefunden;

sie beruhen jetzt sammtlich ini Antiquarium zu Mannheim 1
.

84 7 Mai 7. Kaiser Lothar I. bestatigt der Kapelle der

hi. Justina, welche er seinem Getreuen Rotgar ubertragt, „oninem

decimam ex villa nostra Hrodinga". sowie die Verwaltung der

zu jener Kapelle gehorigen Matrikularienstiftung im Dorfe

„Hrodinga U2
.

965. Bruno I., Erzbischof von Koln, vermacht testamen-

tarisch seinem Nachfolger das Dorf Ruothinge zu freier Ver-

fiigung, nachdem er andere Guter dem Jerichomium [yTjpoxonerov]

der Abtei S. Pantaleon zugewendet 3
.

1146. Die Abtei Klosterrath kauft von Gerhard „de

Ruthinc" 14 Morgen Land nebst einem Hofe zu Ameln 4
.

1147. Heinrich II., Bischof von Liittich, bestatigt der

Abtei Klosterrath die von Gerhard „de Rudinc" angekauften

15 Morgen Land nebst Hof und Waldgerechtigkeit 5
.

1149. Arnold I., Erzbischof von Koln, best&tigt der Abtei

Klosterrath die von Gerhard „filioReteri de Rudig 44 angekauften

13 Morgen nebst Hofstatt zu Ameln G
.

c. 1190. Philipp I., Erzbischof von Koln, verpfandet dem

Grafen (Wilhelm II.) von Jtilich die erzbischoflichen Hofe „apud

Ruding et Petternich 44

, wahrend das Schloss Nideggen nebst

24 Hufen an die kolnische Kirche iibergeht 7
.

dux, communicantes 800; reditus an sackrenten 1 maid. 2 fass haber, an

land 85

V

2 morgen, an reditibus ecclesiae 1 maid, roggen und 36 alb., item

1 maid. 4 fass roggen, item noch 1 maid. u
, Binterim u. Mooren, Die alte

und neue Erzditizese Koln I, S. 175, n. 67; IT, S. 63.

1

) Brambach, Corpus inscriptionum Rheuanarum n. 608—616; Haug,
Epigraphische Mittheilungen, Bonner Jahrbiicber LV, S. 152; Ihm, Der

Mutter- oder Matronenkultus und seine Denkmaler, Bonner Jahrbiicber

LXXXITI, S. 148 ff., n. 294-302.
2
) Siehe S. 110, Anm. 2.

3
) Siehe S. 110, Anm. 3.

4
) Siebc S. 110, Anm. 4.

6
) Franquinct, Oorkonden en beseheideu van de abdij Klosterrade

n. 8, S. 13.

6
) Siebe S. 110, Anm. 4.

7
) In dem Vertrage voin 14. Oktober 1279 (s. u.) werden die HOfe als

„ligium allodium" der Kiilnischen Kirche bezeichnet; allein sie sind den

Grafen von JtiUch verpfandet „quod progenitores nostri proprietatem castri

Nidecken cum viginti quatuor mansis in inanus . . Philippi archiepiscopi et
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1245 April 26. Konrad, Erzbischof von Koln, beurkundet

in seinem Vertrage rait dem Grafen Wilhelm IV. von Jiilich

:

„curtem . . in Petternich esse obligatam titulo pignoris . . comiti

Juliacensi pro 450 marcis, curtern vero in Rudinch pro 600

marcis similiter ipsi comiti recognoscimus obligatam" \

1274 September 29. Die Stadt Koln verpflichtet sicli,

„Ade militi de Eudinc" im Auftrage des Grafen von Katzen-

elnbogen 40 Mark zu zahlen 2
.

1279 Oktober 14. Richarda, Grafin von Jiilich, und ihre

Sohue bekennen in dem Ausgleich mit Erzbischof Siegfried von

Koln, dass die Hofe „Ruding et Petternich 44 Eigenthum (ligiura

allodium) der kolnischen Kirche, durch Erzbischof Philipp

[1167—1191] jedoch dem Grafen von Jiilich verpf&ndet seien 3
.

1284 Juni 4. Schultheiss und Schoffen „in Ruding*4

beurkunden eine Schenkung der Aleidis von Ameln 4
.

1306 September 1. Die Schiedsrichter zwischen Erz-

bischof Heinrich II. von Koln und dem Grafen Gerhard VII.

von Jiilich erkennen: „van Rodinc inde van Petternich sprechen

wir, dat der ertzebischof die hove losen mach van deime greven

van Gulege vur dat gelt dar si vur ze pande staint
44 5

.

1321. Hermann, Demodis und Petrissa, Kinder des f Gerhard

von Aldenhoven, nehmen vor den Schoffen von Rodingen (Christian

und Ditmar von Waldorff, Pelegrin und Hermann Menge) neun

ecclesic Ooloniensis libere resignarunt ct donavcrunt", Lacomblet, Urkb. IT,

n. 730, S. 430. Ueber diese Erwerbung von Nideggen aber meldet das

Gnterverzeichniss Philipps von Heinsberg in der endgiiltigen Fassung aus

dem Somraer 1190: „Nidecke allodii sui valens annuatira 25 marcas mille

octingentis marcis Coloniensi ecclesie venditum est", wahrend die ursprttng-

liche, etwa dem Jahre 1188 angehorende Niederschrift den Kauf noch nicht

erwabnt, L. Korth, Mittheilungen aus dem Stadtarchiv von Koln XII,

S. 63, n. 68.

*) Kremer, Akademische Bcitrage III, Urk. n. 85, S. 108. Lacomblct,

Urkb. II, n. 292, S. 152; vgl. H. Cardauns, Konrad von Hostadcn S. 70;

S. 73. Der Pfandworth der HOfe wird in dem Vertrage von 1279 (s. u.)

auf 1600 Mark angegeben. Am 23. April 1232 stimmt die erzbischOfliche

VermOgcnsverwaltung 300 Mark auf Petternich allein, L. Korth, Liber

privilegiorum maioris ecclesie Coloniensis (Westdeutsche Zeitschrift,Erganzungs-

heft ni), S. 215 f.

8
) Qnellen zur Gcsch. der Stadt KOln III, n. 91 ; Mittheilungen aus dem

Stadtarchiv von KMn III, S. 68, n. 398.

3
) Lacomblet, Urkb. II, n. 730, S. 430.

4
) Lacomblet, Urkb. II, n. 790.

B
) Lacomblet, Urkb. Ill, n. 47.
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Morgen Ackerland in der Flur Voysdal dicht bei dem Dorfe

Rodingen von dem Kloster Ellen in Erbpacht 1
.

1428 Oktober 22. Geldrische Freibeuter plundern und

verbrennen das Dorf Rodingen 2
.

1542 Marz 14. Johann von Hompesch erhalt in einem

Theilungsvertrage mit Anna von Plettenberg, der Wittwe seines

Bruders Hermann, u. a. den Hof zu Rodingen 3
.

1586 Februar 1. Spanisches Kriegsvolk unter Johann

Gonzala nimmt Quartier in Rodingen 4
.

Wege: 1. op Bettenhoven. 2. Drenker Weig. 3. Eicher

Weig (Rodingen-Gusten). 4. Grottehahter Weig. 5. Goster

Weig. 6. op de Holl (nach Hollen). 7. et Hiillche (von der

Eiche zur Muhle). 8. Kallrohder Weig. 9. de Kahsterstross

(nach Kaster). 10. et Klohseng (nach Ameln, wo der hi. Niko-

laus Pfarrpatron ist). 11. de Landstross. 12. Mulleneng. 13. der

Miilleweig. 14. et Pahfemaar. 15. Pelnies- (audi Parmes-)

holzerpatt \ 16. Rochesweig (nach der S. Rochuskapelle bei

Glisten). 17. Seechesweig (nach der Stelle des alten Siechen-

hauses). 18. Savenicher Weig. 19. Spieler Weig.

Fluren: 1. An der Ameler Chaussee. 2. hinger der Bahn.

3. em Bend. 4. Bierbaumsfeldche. 5. am Bloe Stein (alter

Grenzstein zwischen Grottenherten und Piitz). 6. et Blotten-

driehtche. 7. am Brasskiihlche. 8. am Dohrche (bei der Wind-

muhle). 9. an der Drenk (ostlich vor Rodingen). 10. hinger

Drickesse Jahde. 11. et Driehtche. 12. am Elcherjrohnerweig.

13. am Eenhuhs. 14. am Eifelter Weig. 15. an der Entemaar

l

) Chr. Quix, Beitra^e znr Geschicbte der Stadt Aachen und ihrer

Umgebungen II, S. 164, n. 4.

*) E. v. Oidtraan, Zeitschrift des Aachener Gesch.-Ver. V, S. 145. In

dem Kainpfe wurde Werner von Hompesch todtlich verwundct. Vgl. auch

das Nckrologium des Klosters Schwarzenbroich a. a. 0. IV, S. 19.

3
) v. Oidtman a. a. 0. S. 152. Im Jahre 1565 fiel der Hof zu

ROdingen erblich an Johann von Hompesch, am 26. November 1585 brachte

ihn Hermann von Hompesch seiner Gattin Anna von Reuschenberg als

Heirathsgut zu, a. a. 0. S. 155; S. 178.

4
) Zeitschrift des Aachener Gcsch.-Ver. Ill, 8. 306.

5
) Die Generalstabskarte vcrzeichnet zwischen Rodingen und Kirchtrois-

dorf ein Belmesholz. Im Volksmunde heisst die Stelle Pelmes- oder Parines-

holz. Ehemals stand dort ein Hof, der dem Kloster der Praemonstraten-

serinnen zu Ellen gehiirte, vgl. Quix, Beitriige zur Gesehichte der Stadt

Aachen II, S. 12 ff.
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(zwischen Fussdahl und dem Ahle Baum). 16. am Fohssfall.

17. am Fritzefahldche. 18. em Fussdahl. 19. an der Golde-

kammer (vorziigliches Land). 20. an der Hollerheid. 21. am
Hollerweig. 22. op der Hotte. 23. an der Huhstross. 24. Hunds-

buchel (umfasst audi den an roniischen und anderen Ueberresten

reichen Sandberg). 25. Jammannchesfuhr (rechts vom Kahster-

weig). 26. am Johster Kommunalweig. 27. Johster Wasserschlau.

28. am Juddekirchhof. 29. am Kirchgasseweig. 30. an de

Kirchtiiter (d. h. an den Kirchthiirmen, von der Gestalt der

Flur). 31. an der Kocksfuhr. 32. op der Lengde. 33. am Lichweg

(Kallrath-Bettenhoven). 34. em Lissgesdahl. 35. an der M&lle.

36. de Overschlei. 37. Palmesholzer Feld \ 38. de Pahfelang.

39. am Pahfemaar. 40. am Pahfepattche. 41. hinger Pelzersch

Jahde. 42. am Rochesweig. 43. tosche Savenich. 44. en der

Schlei. 45. de Schwichkuhl (Wasserscheide zwischen Erft und

Ruhr auf dem Spieler Berge). 46. am Seeches. 47. tosche

Spiel. 48. de Spieler Box (von der hosenartigen Gestalt der

Flur). 49. et Splessge. 50. de Ungerschlei. 51. am Vikariesse-

weig. 52. am Weidmuller (bei Hollen). 53. an de sibbe

Wiggcher. 54. am Zapp.

Volksiiberlieferungen.

A. Alterthumer.

1. Am Sandberg hat sich ein romisches Lager befunden.

Ein romischer Steinsarg ist in den Sandgruben bei Hollen (en

de Sandkuhle tosche Hollen) entdeckt worden.

2. Der Weg am Palmesholzer Kreuz vorbei nach Grotten-

herten soil nodi von den Kreuzfahrern angelegt sein.

3. An der grossen Linde zwischen Rodingen und Ameln

werden beim Ackern haufig Maucrreste blossgelegt und breite

Falzziegel ausgebaut. Audi am Seeches und auf der Schwich-

kuhl findet man alterthumliche Ziegel.

4. Im Dorfe Rodingen selbst, wo jetzt die Kapelle des hi.

Komelius steht, befand sich frtthcr das Rathhaus, dessen

Grundmauern heute noch erkennbar sind. Es muss ein grosses

Gebaude gewesen sein, der Bedeutung des Ortes entsprechend,

der eigenes Maass und Gewicht und einen Schoifenstuhl mit

weit ausgedehntem Gerichtsbezirk besass.

') 8iehe S. 113, Anm. 5.
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5. Der Ausgang von Hollen auf den Schiidderump an ist

ein Theil der fruheren kolnischen Strasse, die jetzt noch

stellenweise breiter ist als die Hauptstrasse. Sie fuhrte liber

Esch und Tolles (Tollhausen, Zollhaus) nach Bergheim.

6. Am Kreuzwege auf Hollen zu ist ein verschiitteter

Bnmnen aufgedeckt worden, ebenso dicht am Walde bei

Steinstrass.

7. Die Hauptstrasse des Ortes hiess in den Eichen.

Friilier war sie durchflossen von der Mohl, einem 7 bis 8 Fuss

breiten und 5 Fuss tiefen Graben, ahnlich der deefe Land-
wehr bei Hollen, die jetzt noch erhalten ist.

8. Em Klaasend, nach Glisten bin, werden tief in der

Erde auffallend kleine Hufeisen gefunden, wie von ganz leichten

Eeitpferden. Dort hat ehedem audi das Mommengut gestan-

den, ein Hof der Familie von der Leyen.

9. Am Waidmuller bei Hollen lag friiher die Waidmiihle.

Es wurde auch in der ganzen Gegend viel Waid gebaut und

die Blaufarberei stand hier in holier Bliithe 1
.

B. Sagen.

1. In den vierziger Jahren ging einmal ein Mann aus

Rodingen wahrend der Nacht von Hambach her durch den

koniglichen Forst. Als er zwischen dem Thurweg (Thurmweg) 2

und dem Rodinger Pattche war, horte er pliitzlich ein gewaltiges

Heulen in der Luft mit Hollah und Hussa, als ob tausend Teufel

los waren, und so weit er sehen konnte, stand alles im Feuer.

Vor lauter Schrecken warf er sich auf die Erde nieder, aber

es geschah ihm nichts. Zu Hause erzahlte er spater, dass er

die wilde Jagd (de well Jag) gesehen habe 3
.

2. Ein Kramer fuhr mit einer Marktbude von Rodingen

nach Jiilich. Auf der Landstrasse, nicht weit vom Weldorfer

Busch, erschienen mit einem Male sieben Feuermanner. Denen

pfiff der Kramer, obschon sein Begleiter ihm davon abgerathen

') Ueber die Bcdeutung der Waidkultur im Mittelalter vgl. u. a. Tr.

Gecring, Handel und Industrie der Stadt Basel (Basel 1886) 8. 308.

*) So heisst der Weg, weil man von da aus nach der eincn Seite hin

den Kirchthurm von Oberembt, nach der anderen den Thurm der Hambacher

Schlossruine sehen kann.

3
) Vor der wilden Jagd muss man sich niederwerfeu oder mitten im

Wege bleiben, Bartsch, Sagen aus Meklenburg I, S. 1 if.
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hatte, und sogleich rollten sie wie Kugeln auf ihn zu. Als er

aber unerschrocken weiter ging, entflohen vier von den Feuer-

mannern in der Eichtung nach Broich zu, zwei nach rechts

und einer verschwand im freien Felde.

3. Ein sehr alter Mann, der noch kurpfalzischer Werber

gewesen war, befand sich des Abends auf der Fahrt von

Rodingen nach (Kirch -)Troisdorf. Unterwegs setzte sich ihm

ein Feuermann auf die Karre. Sogleich fing der alte Mann
an zu beten. Als aber das Gespenst nicht weichen wollte,

begann er kurz vor Troisdorf zu fluchen. Da sagte der Feuer-

mann: „Noch ein Vaterunser, dann hattest Du mich erlost
44

,

und damit war er verschwunden.

4. Auf Kirchhertener Kirmes im Jahre 1852 kamen des

Abends zwei Knechte mit Wagen und Pferden vom Felde. Sie

sahen in der Feme einen Feuermann, und als nun einer von

ihnen pfiff, verfolgte der Feuermann sie bis an die Pahfemaar.

Nachher fuhren sie wieder den Weg zuriick und da fand der

eine seine Mutter betaubt auf der Strasse liegen. Als die alte

Frau sich wieder erholt hatte, erzahlte sie, ein feuriges Rad
habe sie zu Boden geworfen.

5. Im Palmesholzer Feld ist es nicht geheuer. Es spukt

da in den Resten der alten Kellermauern und bci der Palmes-

holzer Sohmschur. Ein Mann, der des Nachts von Niederenibt

kam, sah dicht am Palmesholz einen grossen Feuerball auf-

fliegen und der verfolgte ihn bis nach Kallrath.

G. Es war einmal im Palmesholzer Feld ein Mann bis spat

in den Abend hinein bei der Arbeit geblieben. Plotzlich erschien

ihm eine riesengrosse Frauengestalt. Er ging unerschrocken

auf sie zu, aber sie ftihrte ihn auf dem freien Acker so in die

Irre, dass er erst beim Anbruche des Tages todtmiide sich nach

Hause fand 1
.

7. Wo es am Sandberg heisst, ist vor langen Jahren eine

grosse reiche Stadt versunken. Hin und wieder ftndet man

*) Ein Mann aus Httpperdingen schliigt nach etwas, das ihm im Wege
liegt, und alsbald beginnt der Gcgcnstand zu riesiger Grosse anzuwachscn,

der Mann aber irrt lange umher, ohne seine dicht benachbarte Wohnung
finden zu ktinnen, Gredt, Sngenschatz des Luxemburger Landes S. 630,

n. 786; im Webicht, einem Walde bei Weimar, fiihrt ein Reiter, der seinen

Kopf wie einen Hut unter dem Anne tragt, die Leute irre, Witzschel,
Sagen aus ThUringen S. 290, n. 297.
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noch Spuren davon und an einigen Stellen ist der Sand so

schwer und glanzend wie pures Gold.

8. In der Feldflur am Eenhuhs auf Kallrath zu hat fruher

ein Sch loss des Fiirsten von Jiilich gestanden. Eines Tages

ist es mit alien Insassen in die Erde versunken.

9. Im Klingegassche ging einer, der fragte: „Wo setzen

ich disse Pohl? tt Es antwortete ihm einmal Jemand: „Setz

en, wo ha jestanden hat u
. Der brach aber bald darauf den

Hals \

10. Am Wolfsberg wohnten friiher die Heiden. Denendurfte

man nichts abschlagen, aber sie waren audi dankbar: wenn

einer ihnen eine alte Schuppe lieh, dann wurde sie ihm neu

und blank zuruckgebracht.

Diese Heiden hattcn den Gebrauch, ihre alten Weiber
lebendig zu begraben. Dabei sangen sie dann:

„Du altes Weib musst unterducken" *.

11. In Guteraths Garten brannte ehemals jeden Abend,

etwa zwanzig Schritte von der grossen Pappelweide ehtfernt,

ein Feuerchen, dass aber erlosch, wenn sich jemand naherte.

Die alten Leuten sagten: „Da brennt Geld".

*) Es ist nicht rccht crsichtlich, weshalb das crlftsende Wort bestraft

wird. In einer Sage aus Bamberg bat der Bauer, der dem Gespenst eine

ahnliche Antwort gibt, nur Glttck und Scgen und wird ein reieher Mann,

Panzer, Bayerische Sagen und Brauchc II, n. 165, S. 109. Naeh den Auf-

zeichnuugen bei Gredt, Sagenschatz des Luxemburger Landes n. 701—717,

trifft nur diejenigen Unheil, die den Spuk verhbhncn.

*) Unter den Heiden sind Zigcuncr, vielleicht auch irgend welehe

slavischen Nomaden zu verstehen, vgl. Annalen des hist. Ver. f. d. Nieder-

rhein LII, S. 26, Anm. 2. Dasa auf sie im ersten Theilc unseres Berichtes

Gewohnheitcn der Zwerge, Elben oder Kobolde ubertragen werden, beruht

wohl auf einer blossen Verwechslung, vgl. oben Gevelsdorf n. 3. Ueber

den Gebrauch, alte Leute lebendig zu begraben, ist gleichfalls schon in den

Annalen des hist. Ver. f. d. Niederrhein a. a. 0. gehandelt worden. Wir

haben es mit jener Unsitte zu thun, die schon Hcrodot I c. 216 den Massa-

geten, III c. 99 den Padaeern nachsagt. Nach Strabo, Gcographica XI,

S. 350, wird ahnliches von den Sogdianern, Baktrern und Kaspiern erzahlt.

Viele Belegstcllen fur das Gcbiet anderer Volker sind gesauimelt bei J.

Grimm, Deutsche Rechtsalterthumer (1828) S. 486 ff.; weiteres bei F.

Liebrecht, Des Gervasius von Tilbury Otia imperialia S. 84 ff. Ueber die

Depontani, das Ueberlebsel der Sitte bei den Romern, vgl. Ovid, Fasti V,

v. 621 ff., und dazu u. a. J. Do Hinge r, Heidcnthum und Judenthum S. 536 f.

In grosser Ausdehnung herrscht noch heute die Todtung der Grcise unter

den Naturvolkern, vgl. z. B. Ch. Darwin, Reise eines Naturforschers um
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12. Es war im Monat Marz, da kam eines Abends ein

Mann von Hollen her den Lichweg entlang. Zwiscben der

Windmiible und dem Fussfall sab er scbon von Feme ein Feuer

brennen, als er aber naber kam, bemerkte er, wie anf dem
Grenzsteine zwischen Rodingen nnd Lich eine feurige Gestalt

sass, die schliesslich brennend den Querweg entlang ging.

13. Ein alter Mann war Abends gegen sieben'Uhr auf

dem Ruckwege von Koln bis fast nach Rodingen gekommen,

als er auf dem Felde dicht an der Strasse ein Feuer brennen

sah. Dabei aber sassein schwarzer Mann, der stillschweigend

die Gluth schurte.

die Welt (Gesamm. Werke I [1875]), S. 245 f.; Th. Waitz(-Gerland),

Anthropologic der NaturvOlker III, S. 541; VI, S. 639 If. u. o.; Fr. Miiller,

Allgemeine Ethnographic (Wien 1878) S. 208 f.; S. 310 u. «.; W. Schneider,

Die Naturvolker I (Paderborn 1885), S. 213 ff. u. v. a. Slavischen Stammen

hatte bereits Notker die gleiche Grausamkeit nachgesagt, Grimm a. a. 0.

S. 488. Im 16. Jahrhundert bcrichtet Albert Krantz, Wandalia (Kdln 1519)

1. VII, c. 48, in vollkommen glaubhafter Weise eincn Fall aus dem Wend-
lande bci Ltineburg: eine Gr&fin von Mansfeld reist Ubcr die Liineburger

Heide, da hbrt sie in einem Baumgartcn eine klagende Stimme, „conspexit

senem iam annis pressuin labori inutilem ligatis manibus ejulantem orare

ut vitae eius parceretur. Juxta vidit virum scrobem effodcre, quem inter-

pellans rogat, quid moliatur." Sie erhalt die unumwundene Antwort, der

Alte solle lebendig begraben werden „non possum auferre panem parvulis

quos multos alo domi ct dare inutili seni". Diese Erzfthlung ist vcrwerthct

bei A. Kuhn, Markischc Sagen und Marchen (Berlin 1843) S. 335. Die

Zigeuner sind sehr h&ufig — und gewiss nicht immer mit Unrecht — des

Frevels besehuldigt worden, ja noch im Jahrc 1782 standen in Ungarn ihrer

viele unter der Anklage, „dcn cigenen Vater umgebracht und verzehrt*4

zu haben, Grellmann, Historischer Vcrsuch tibcr die Zigeuner (2. Aufl.,

Gottingen 1787) S. 48 ff. JedenfaUs hielt das Volk iibcrall den Glauben an

diesen Gebrauch der „Heiden u mit Zahigkeit test. Die Worte, wclche bei

dem Vergraben gesungen werden, sind im wesentlichen gleichlautend ttber-

liefcrt. Nach v. Heister, Notizen iiber die Zigeuner (Konigsberg 1842)

S. 52, heissen sie: „Kriech unter, kriech unter, Die Welt ist dir gram tt

; nach

R. Liebich, Die Zigeuner in ihrem Wescn und in ihrer Sprache (Leipzig

1863) S. 53: „dscha tele, dscha tele, o polopen baro wele" („die Welt wird

gross"); die Heiden am Lowenburger Jagerhause im Siebengebirge singen:

„Alte Mutter duck dich, Du kannst nicht l&ngcr mehr leben", K. Unkel,

Annalcn des hist. Ver. f. d. Niederrhein XXXVIII, S. 93; am Hedepohl bei

Glessen heisst es: „Weil du nicht mehr kannst mfthen, So musst du hier zur

Erde gehen", a. a. 0. LII, S. 26. — Nicht unerwahnt darf tibrigens bleiben,

dass es nach Anderen bei den Zigeunern als ein Gliick gilt, alt zu werden,

vgl. z. B. A. Leist, Die Zigeuner der Sttddonaulander, Globus VIII (1865),

S. 21; H. v. Wlislocki, Vom wandernden Zigeunervolke (Wien 1890) S. 298.
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14. Zwei Leute aus Rodingen gingen auf Bettenhoven zu.

Am Fritzefahldche sahen sie eine grosse schone Katze auf

dera Wege. Der eine sagte zum andern: „Sieh einmal die

schone Katze". Wie sie nun weiter gingen, begleitete das Thier

sie bis nach Oberembt und wieder zuriick. Andern Tages aber

war alles, was die beiden unterwegs gesprochen hatten, in

Rodingen bekannt 1
.

15. Auf einem Bauerngute in Rodingen kam jeden Abend

spat eine Katze unter das Hofthor und machte entsetzlichen

Larm. Einmal stellte sich der Besitzer auf die Lauer und als

sie wieder kam, stach er sie mit der Mistgabel. Am folgenden

Tage hiess es im Dorfe, eine gewisse Frau sei gestochen 1
.

16. Des Abends darf man keiner Katze ein Leid thun und

noch jetzt scheuen sich die Leute, in der Dunkelheit eine zu

schlagen. Ein junger Bursche hatte auf Pfingsten des Nachts

eine Katze geprugelt. Als er nun am Montage auf den

Schiitzenplatz kam, um mit nach dem Vogel zu schiessen, sah

man, dass er den ganzen Rock voll Ungeziefer hatte 1
.

l

) Die Katze ist ein ganz besonders gespenstisches Thier. Vor Allem

erscheint sie als Verwandlungsform der Hexen und Zauberfrauen, auch ist

sie in gewissem Sinne dem mannlichen Werwolf entsprechend, J. Grimm,
Deutsche Mythologie S. 1051; W. Hertz, Der Werwolf, Beitrag zur Sagen-

geschichte (Stuttgart 1862) S. 71 ff. Als Hexe ist sie mit menschlicher

Stimme oder doeh mit dem Verst&ndniss menschlicher Rede begabt. Ein

Edelmann reitet uachtlicher Weile durch einen Wald: er hort auf einem

Baume Gelachter und unfern auch die Frage, was das Lachen bedeute. „Soll

ich nit lachen, seitmals des bischofs von Brixen katzen die schwiger

gestorben?" lautet die Antwort. Er kommt zum Bischof und erz&hlt sein

Erlebniss: „Wie aber die katz hbrt sagen, das ir schwiger gestorben, do

fieng sie ein greusenlichs geschrai an, das sie alle ob der taffel erschracken.

Sie sprang zum funster hinauss und ist hernach nit mehr gesehen worden",

Zimmerische Chronik, hrsg. v. K. A. Barack (2. Aufl., Freiburg 1882)

S. 188 f. In dieser Gestalt begegnen Katzensagen unzShlige Male, z. B. bei

Bartsch, Sagen aus Meklenburg I, S. 138, n. 166; Gredt, Sagenschatz des

Luxemburger Landes n. 595 ff. Gleich den Hexen haben die Katzen auch

ihre Versammlungsorte und Tanzplatze, so zu Ravels bei Turnhout, J. W.
Wolf, Niederlandische Sagen n. 561; bei Ktfniggr&tz (snem kofcek), Groh-
mann, Sagen aus BOhmen S. 227; Kuhn u. Schwartz, Norddeutschc

Sagen n. 342; Eisel, Sagenbuch des Voigtlandes S. 143, n. 385 ff. In der

islandischen Sage erscheint die Verwandlung in Katzengestalt als Strafe,

K. Maurcr, Islaudische Volkssagen S. 316, 318. Die lappische Ueberlieferung

kennt Zauberkatzen, J. C. Poestion, Lappiandische Marchen, Volkssagen etc.

(Wien 1886) S. 98 ff.; die Japaner erz&hlen von einer Vampyrkatze, D.

Brauns, Japanische Mftrchen und Sagen S. 378 ff. Erkannt wird die Hexe
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17. Ein Mann wundert sich, dass uberall am Wesre Sclilanim-

haufen Hog-en. Da kommt ein altes Franenzimmer uud tippt

ihm auf die Schulter: des Abends hatte er den Leib voll

Lause.

18. Am Weiherberg zwischen Rodiniren und Bettenhoven

spukt die kletschige (d. i. triefaugrige) Kattring. Die gibt den

Voriibergehenden unsichtbar einen Schlag auf deu Kopf.

10. Em Tine-Jassge jeiht Bocks-Sting. Wann doh des

Ovends e Fraumingsch durch kiitt. kritt et Uhrfigge unn suht

och keiner. Dovun jitt et och e Leedche:

Ich kohm ens langs Bocks-Stingen Hubs,

Doh soch Bocks-Sting zom Finster eruhs.

„Maxche, wat es Dich?"

„Bocks-Sting dat kniep mich!"

Schnaaf, schnaaf, schnaaf,

Krahg ich se an de Uhre.

20. Der Kiister kommt vorJahren einmal spat von Hambach
her durch den grossen Forst. Er verirrt sich im Dunkel tiber

den Strassengraben in's Holz, da wird er aber sofort dreimal

riicklings zur Erde geworfen. Er rafFt sich auf, allein immer

wieder wirft es ihn nach einigen Schritten dreimal nieder. bis

oder Zauberin gewtfhnlich an der Verwundung, die mau der Katze beigebracht

hat. Scfaon Oervasius von Tilbury erziihlt: „t$chmi.« quasdam in forma

cattarum a furtive vigilantibus de nocte visas ac vulneratas, in erastino

vulnera truncationesque membrorum ostendisse", Otia imperialia S. 45, c. 93.

Weitere Beispiele linden sich u. a. bei K. Mullen hoff, Sagen aus Schleswig-

Holstein und Lauenburg (Kiel 1845) S. 227, n. 311; Kuhn u. Schwartz,
Norddeutsche Sagcn n. 225, n. 321 ; E. Meier, Deutsche Sagen aus Schwaben I,

n. 203; H. Pro hie, Harzsagen S. 235, n. 5; Bartsch, Sagen aus Meklen-

burg I, S. 114, n. 129; v. Schulenburg, Wcndische Volkssagen S. 165;

Veckenstedt, Die Mythen etc. der Zamaiten S. 108, n. 17 ff. Die germa-

nisti8chen Forscher verweisen darauf, dass die Katzen im Dienste der Freyjp.

stehen, J. Grimm, Deutsche Mythologie S. 1051; Simrock, Handbuch der

dcutschen Mythologie S. 471 und besonders J. W. Wolf, Beitriige zur deutschen

Mythologie I, S. 18G ff. Ueber die Bedeutung der Katze in den Nacht-

mahrsagen handelt L. Laistner, Das Rathsel der Sphinx II, S. 1 ff. Ich

verweise noch auf cine besonders bezcichnende Fassung: im Jackclsbrtthl

sehen Manner eine weisse Katze, Weiber einen schwarzen Riesen; wird

dieser angcsprochen, so bleibt er stehen, neckt ein Mann die Katze, so springt

sie ihm auf den Rticken, Panzer, Bayerische Sagen II, S. 66, n. 87. Anderer

Katzenspuk, vor Allein, dass ihre Zahl anwachst, jc mehr man nach ihuen

schlagt, bedttrfte einer eigenen Erorterung, zu der es hier an Raum mangelt.
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er nach langem Herumirren endlich des Morgens urn 4 Uhr bei

der Kapelle in Rodingen anlangt.

21. Auf dem Marktplatze zu Rodingen zeigen sich in

gewissen Nachten drei weisse Juffern, die aber Niemand

etwas zu Leide than.

22. Zur Sommerszeit, als das Korn gross war, befand sich ein

Mann auf einem Gange von Rodingen nach Oberembt. Etwamitte-

wegs begegneten ihm drei prachtig gekleidete Jungfern,

die dann aber plotzlich im Felde verschwanden.

23. Man bat es nicht gern, dass Kinder tiber Mittag in's

Feld gehen, weil leicht die Ennungerschmohr koranien und

ihnen Schaden thun konnte 1
.

24. Eine Frau in Rodingen hatte eine fromme Magd und

liess diese haufig, audi wenn sie selber ein Anliegen hatte,

Wallfahrten nach Kevelaer machen. Nun starb die Frau und

als die Magd bald darauf das Vieh im Stalle fiittcrte, fiihlte

sie sich von einer unsichtbaren Hand angefasst. Das wiederholte

sich mehrere Male, sodass das Madchen es schliesslich seinem

Beichtvater sagte. Dieser rieth ihr, einen Gang nach Kevelaer,

den sie der Verstorbenen noch zu thun gelobt hatte, eilends

auszufiihren und, wenn sie danach die hh. Sakramente empfinge,

ein weisses Tuch auf die Kommunionbank zu legen. Die Magd

befolgte den Rath und da wurde das Tuch von einer unsichtbaren

Hand erfasst, die Brandspuren zuruckliess. Als die Geschichte

auskam, musste die Magd vor Gericht. Auf dem Wege nach Jiilich

machte ihr JemandVorwurfe wegen ihrer lugenhaften Erzahlung,

aber sie sagte: „Siehst Du denn nicht die Frau hier neben mir

gehen ?
u Und da sie in Jiilich in den Gerichtssaal trat, folgte

ihr die Frau, und audi der Richter sah sie und erklarte, er

konne in dieser vSache nichts entscheiden 2
.

') Ueber die Bedeutung der Ennungerschmohr ist bereits obeu zu Lich

n. 1 ausfiihrlicher gehandelt worden. Ich schliesse hier noch eine Erzahlung

an, die ich Herrn Lehrer J. Kobens in KOnigshoven verdanke: „In der

Eschmaar bei Konigshoven erschien die Ennongersmohr als cine Gcstalt, die

mit Ziegeufellen bekleidet war und an den Fellen sass noch der gehOrntc

Kopf. Vcrweilten nun Mittags nach zwolf Uhr noch Leute in der Eschmaar

bei der Arbeit, dann streckte das Gespenst plotzlich den Kopf mit den

Hornern aus einem Kornfelde hervor und die Arbeiter liefen erschrcckt nach

Hause." Einen Ziegenkopf hat auch die litauische Medine, die Waldfrau,

Veckenstedt, Die Mythen etc. der Zamaiten I, S. 200, n. 6.

-) Diese Erzahlung gehort der neueren Zeit an und ist vielleicht nicht
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25. Die Kruckwosch (Krautbiindel), die am Tage Mariae

Himmelfahrt geweiht worden sind. stellt man aufrecht in ein

Gemusebeet, bis sie vollkommen ausgetrocknet sind. Sie werden

dann beim Gewitter in's Feuer geworfen, auch Todten oder

Sterbenden unter den Kopf geschoben, und in die erste Garbe

von Korn, Weizen, Gerste oder Hafer legt man eine Hand voll

(ein Piittchen), um das Getreide vor dem Verderben zu be-

wahren *.

19. Selgersdorf.

Dek. Jiilich — Pfarrkirche s. t. inventio s. Ste})hani. — Bgm.

Hambach — c. 600 Ew. (mit Alteburg und Daubenrath).

1312 Salgindorp 2
.

Hztm. Jiilich, Amt Norvenich 3
, Dingstuhl Hambach a

.

1312 April 14. Die Verweser des Erzbisthums Koln

„gerentes vices in spiritualibus . . Henrici archiepiscopi . . in

remotis agentis" inkorporiren die Kirche zu „Salgindorp, que

dicitur redditibus habundare" dem Stifle S. Gereon, welches

dort schon friiher das Patronatsrecht besass, zur Aufbesserung

seiner Einkiinfte, behalten jedoch dem jedesmaligen Pfarrer die

Zehnten zu Salgindorp, Berge, Obbindorp und Kirbergh vor 2
.

frei von Tendenz, sie schien aber wcgcn einiger echt sagenhafter Ztige Auf-

nahme zu verdienen.

1

) Die manuigfaltigc Vcnvemlung der gewcihten Kriiutcr deutet auch

die katholische Kirche bci der Segnung an, indem sie betet: „Te supplici

mente et ore deprecamur ut has herbas diversi generis Tua dementia bene-

dicas, salubres non solum ad necessitates hominum verum etiam animalium

faccrc digneris, ut quicunque ex eis in hac venerabili solemnitate sanctae

Mariae sumpserint, vel in quemcunque usum redactae fueriut et assumptae,

accipiant tam corporis quam animae sanctitatem. tt

2
) Lacomblet, Urkb. Ill, n. 114.

3
) Bei W. Grafv. Mirbach, Zur Territorialgeschichte, finde ich Selgers-

dorf nicht verzcichnet, dagegcn zahlt H. de Syo im Jahre 1827 den Ort zu

dem ehemaligen Amte Diiren, s. Bonn, Rumpel u. Fischbach, Saramlung

von Materialien zur Geschichte Diirens und seiner Umgebungen S. 189 f., n. 15.

Natttrlicher ist schon der 5rtlichen Lage nach die Zugehcirigkeit zum Dingstuhl

Hambach im Amte Norvenich. — Der Liber valoris nennt im Dekanat Jiilich

n. 35: „8 m. Salkindorp p.", die Designatio pastoratuum aus dem 16. Jahr-

hundert im Amte Norvenich: „Selgelsdorff kirspel, patronus s. Stephanus,

collat. capitulum s. Gereonis; comm. 250, reditus: 15 mgn. freiland, an zehent

3 maid, roggen und 3 maid, gerst, decima in Hambach tuen auch 3 paar
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Fluren: 1. Dohrefeld. 2. Hahnefeld. 3. Ihserfeld. 4. am
KarthuserwaM. 5. om Kratz. 6. era Ohretzfeld. 7. am Pahds-

schinner. 8. am Wingstuvvche.

Volksiiberliefernngen.

Zahlreiche Sagen kniipfen sich hier wie in den Nachbar-

orten Alteburg, Daubenrath nnd Krauthausen an den Namen

des Chress (Christian) Hohn, der um das Jahr 1840 in hohem

Alter gestorben ist. „Als die Nachtwache noch ging a
, sassen die

Wachter immer bei dem alten Hohn und dieser erzahlte so

viele unheimliche Geschichten, dass er zuletzt selber sich fiireh-

tete, heraus zu gehen.

1. Hohn -hat oft mit dem Teufel gesprochen. Als er einmal

von Selgersdorf nach Daubenrath geht, erscheint ihm von Feme
ein Feuer. Er schreitet darauf zu und findet, dass es in einem

Kessel brennt. Nun weiss er, was zu thun ist, um das Feuer

in Geld zu verwandeln: er nimmt seinen Rosenkranz in den

Mund und wirft ihn darauf. Da kommt der Teufel und sagt:

„Hohn, Hohn, wann ich Dich nit esu joht kannt' dann mohts

Du jitz met mer jonn u 1
.

frtichtcn roggen und gerst, Binterim u. Moor en, Die alte und neue Erz-

diozese Koln I, S. 174; II, S. 114. Vgl. auch Offermann, Geschichte der

Stadte etc. in den Krcisen Jttlich etc. S. 53; Kaltenbach, Der Regierungs-

bezirk Aachen, S. 181.

*) In einer Geldfeuersage aus der Lann bei Elwingen heisst es: „Wer
rein ist und seinen Rosenkranz ins Feuer wirft, der verscheucht die

Schwarzen, das Feuer erlischt und das Geld ist sein", Gredt, Sagenschatz

des Luxeuiburger Landes n. 474; zwischen Klerf und Boxhorn gelingt es

wirklich einem Geistlichen, auf diese Weise das Feuer in Gold zu verwandeln,

aber dieses anzuriihren wagt er nicht, daselbst n. 484. Nach wendischer

Ueberlieferung scheint Metall die Entzauberung zu bewirkcn; man muss

fragen: „gilt das meinigc mit" und dann Geld, Stahl oder einen Kobold in

die Gluth werfen, ja, sogar eine Stecknadel geniigt, W. v. Schulenburg,
Volkssagen aus dem Spreewald S. 205 f.; ahnlich bei Eisel, Sagenbuch des

Voigtlandes n. 466. In diesen Vorstellungskreis gehOrt dann auch der selt-

same Aberglaube, iiber den Vine enz von Beauvais Nachricht gibt: Es gilt

den Tartaren als Sttnde „cultellum in ignem figere vel quocunque modo

ignem cultello tangere vel etiam de caldario cum cultello carnes extrahere

vel cum securi iuxta ignem incidere: credunt, quod sic auferri debeat

caput igni", angefiihrt bei F. Liebrecht, Des Gervasius von Tilbury Otia

imperialia S. 102. Dass Gold nur Feuer ist, dessen RUckverwandlung durch

Eisen verhindert wird, lehrt wiederum ein wendischer Bericht: „Ein Mann in

Straupitz hatte viel Geld gespart und hatte das Geld im Keller liegen und
dabei lag immer ein Stahl. Dann kommt das Geld nicht fort und
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2. Der Teufel hielt sich viel am Weierche bei Daubenrath

auf. Da sollte audi einmal der.alte Holm mit durch die Luft

fahren und vorlier sagen:

Uevver alle Heggen un Ziing,

er versprach sich aber und rief:

Durch alle Heggen un Ziing

und so niusste er mitten durch Dornen und Gestrupp und ward

jammerlich zerschunden 1
.

Niemand kann es stehlen." Ganz ahnlich sucht in einer Sage aus dein

Odenwald ein Mann das in cinem K ess el aufsteigende Gold durch das

Heft eincs Nabenbohrers festzubannen, Br. Grimm, Deutsche Sagen n. 213.

Ueber den Zusammenbang des Goldschatzes mit der Wabcrlohe und mit dem
Wurmbettfeuer vgl. u. a. J. Grimm, Deutsche Mythologic (2. Ausg.) II,

S. 653; Sim rock, Handbuch der deutschen Mythologie S. 355 f. und dazu

die, allerdings gar zu schr in phantasievolle Deutung der Naturgewalten

sich verlierenden Ausfuhrungen fiber die Hortsage bei v. Hahn, Sagwissen-

schaftliche Studien S. 264 ff. Nach anderen Fassungen fruchtet es schon,

irgend ein Kleidungsstuck fiber das Feuer zu dccken, so nach einer Erzahlung

aus Weimar (die ttbrigens auch die Kohlen in einem Topfc glflhen lasst),

Witzschel, Sagen aus Thtiringen n. 296. Ein sehr alterthtlmlicher Zug ist

es, wenn dieses Kleidungsstuck gerade eine neue blaue Schilrze sein muss,

wie in einer Sage aus Konigshoveu, Annalen des hist. Ver. f. d. Niederrhein

LII, S. 44 n. 4. Das crinnert daran, dass die mit wunderbarer Sehkraft

begabten Zahoris in Spanicn alle verborgenen, auch die unter der Erde

befindlichen Dinge sehen konnen, ausser wenn diesc mit einem blauenTuche
bedeckt sind, Liebrecht, Gervasius von Tilbury S. 83, Anm. 18. 3Ierk-

wfirdig ist auch, was aus dcm Harz berichtet wird: bei der Herrenkirche

unweit Dorste muss fiber die brennende Geldmolle eine Weste gedeckt

werden, die schon in der Kirche getragen ist, Pr5hle, Harzsagcn

S. 179, n. 6; ein litauischer Bauer schliigt dem Ziegenbock, der aus der

Schatzgrube aufsteigt, auf die Horner und sieht dann das Gold in einem

Kcssel vor sich stehen, E. Veckenstedt, Die Mythen, Sagen und Legenden

der Zamaiteu II, S. 199, n. 18.

J
) Es handelt sich hier um die Theilnahme an einer Fahrt zum Hcxen-

tanzplatz. Dabei sprechen auch sonst Neulinge und Unkundige sehr haufig die

Zauberformeln vcrkehrt. So ruft einmal ciuer, der seiner Geliebten auf dcm
Hexenritt nachcilen will, genau wie in unserer Erzahlung „dureh aUe

Hecken" statt „liber alle Hecken" und wird weidlich zerzaust, Montanus,
Die Vorzeit I, S. 156; ein anderer verwechselt „up un davon nirgens an tt

mit „up und davon alleweg an 44

, Kuhn u. Schwartz, Norddeutsche Sagen

n. 71; ahnlich n. 154, n. 217, 2, u. 320; Bartsch, Sagen aus Meklenburg I,

n. 131; v. Schulenburg, Volkssagen aus dem Spreewalde S. 168 f.; nach

einer tirolischen Ueberlieferung sagt der Mann, der seiner als Hcxe

(angana, stria) verdachtigen Frau nachffthrt: „passa boschi e passa selve"

an Stelle des richtigen „schiva boschi e schiva selve
u

, Chr. Schneller,

Marchen und Sagen aus Walschtirol (Innsbruck 1867) S. 215; in etwa
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3. Om schwazze Bend trank Chress Holm aus seiner

Flasche, da riefen die Teufel: „Prost Hohn!"

4. Am Weierehes Steg, wo fruher die Miihle gestanden

hat, ist es nicht geheuer und Niemand uberschreitet ihn gem
ini Dunkeln. Chress Hohn aber ging einmal urn Mitternacht

hinuber, da sass der Teufel auf der Briicke und rief: „Chress,

Chress, wann ich Dich nit esu joht kannt\ zerbrohch ich der jitz

der Hals".

5. Als Holm noch auf dem Hofe zu Lucherberg bei Pier

wohnte, sah er eines Tages auf der Merzenicher Heide ein

Feuer und lauter Gestalten wie Spitzbuben oder Hexen drum

herum tanzen. Wie er aber nun die Flinte nimmt und darauf

schiesst, ist mit einem Schlage das Feuer und alles verschwunden *.

6. Auf dem schwarzen Bend brennt Geld und oft sieht man
da die Hexen um das Feuer tanzen.

7. Im Daubenrather Bungert ging fruher das Zobbelsdeer

um; das sah aus wie eine grosse zottige Gestalt und hing sich

den Menschen auf den Rucken 2
.

8. Es hatte einer Furcht vor dem Zobbelsdeer. Da sagten

ihm die Leute: „Wenn etwas kommt, wirfst Du ihm das Taschen-

tuch hin tt

. Wirklich begegnete dem Manne eines Nachts das

Zobbelsdeer und er befolgte den Rath. Am nachsten Tage

hatte der Schneider im Dorfe die Fetzen des Taschentuches

zwischen den Zahnen hangen 2
.

abweichend sind die litauischcn Berichto, nach deuen ein heiliges Wort

den Zauber zerstort, Yeckenstedt, Die Mythen etc. der Zamaitcn II, S. 110 ff.,

n. 24, 25. Ueber die Ausfahrformel vgl. Grimm, Deutsche Mythologie

S. 1037; dazu auch Wolf, Beitrage zur deutschen Mythologie II, 8. 255 f.;

Simrock, Handbuch der deutschen Mythologie S. 470 ff.

*) In n. 6 findet sich ein bezeichnender Zug der Geldfeuersage angedeutet:

die gespenstischen Gestalten, welche das Feuer scliilren, werden durch Lann,

selbst durch ein gesprochenes Wort verscheucht.

2
) Hier sind zwei Vorstellungen mit einander verraengt: einmal erscheint

das Zobbelsdeer als Nachtmar, sodann als Werwolf. Der Name Zobbels-

deer deutet hin auf die zottige Behaarung, wie sie den Waldgeistem und

Scraten zugoschrieben wird. Schon J. Grimm, Deutsche Mythologie (2. Ausg.

1844) I, S. 449, hat treffend bemcrkt, dass die Vulgata Jesaias XIII, 21:

„5aiuovta sxgt 6px^aovxaLa wiedergibt mit: „et pilosi snltabunt ibi
u

. Diese

pilosi wcrden zugleich aLs iucubi aufgefasst. Wenn nun bei den Tschechen der

incubus wiederum wlkodlak, d. h. wolfshaarig genannt wird, dann ist der

Uebergang zum Werwolf gebahnt. Zu beachten sind vielleicht auch noch die

zottigen Diimen bei C a e s a r i u s von H o i s t e r b a c h , z. B. Dialog, miraculor. V,
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9. Auf dem Bauschreibersbend ist eines Abends ein riesen-

grosser Mann gesehen worden, der hat dann in einer Nacht

die ganze wohl zwanzig Morgen grosse Wiese abgemaht K

10. Es arbeitete einmal ein Mann gegen Mittag am Huh-

berg, wo vor alten Zeiten die Burg des Grafen Wilhelm von

Jiilich gestanden hat, da horte er plotzlich liber sich in der

Luft ein furchtbares Geheul und ein Getrappel wie von Huf-

schlagen, das sich iiber die Landstrasse nach dem Dich hinzog.

Der Mann war sehr erschrocken und wusste sich das unheim-

liche Getose nicht zu erklaren, im Dorfe aber sagte man ihm,

dass er die schwarze Jagd gehort habe.

11. Ein Bauer Namens Vlatten blieb uber Mittag bis

gegen 1 Uhr auf seinem Acker am Hahnefeld. Mit einem Male

hort er hoch oben in der Luft mit entsetzlichem Larm iiber den

Busch heriiber die schwarze Jagd heranbrausen. Andere

haben den Spuk an derselben Stelle auch schon Vormittags

erlebt 2
.

12. Em Ohretzfeld hat vor Zeiten die Stadt Gressenich

gestanden. Es werden an der Stelle noch immer viele Ziegel

ausgepfliigt, die aussergewohnlich gross und mit Blumen und

anderem Bildwerk verziert sind 3
.

c. 5. Bezeichnend fur den Werwolf sind in unserem Bericht ganz beson-

ders die Fetzen zwischen den Zahncn. In Rodingen geht ein Sch&fer als

Werwolf um, seine eigene Frau rftth ihrcr Tochtcr, falls ihr der Wolf

begegne, ibm die Schurze vorzuwerfen ; an den Fetzen zwiscben den Zahnen

erkennt sie dann spatcr die Werwolfsnatur ibres Mannes, Gredt, Sagenscbate

des Luxemburger Landes n. 551. Dieses Motiv kebrt in zablreichen Formen

wieder. Vgl. dartiber aucb W. Hertz, Der Werwolf, Beitrag zur Sagen

geschicbte (Stuttgart 1862) S. 83; Sim rock, Handbuch der deutscben

Mytbologie S. 463 ff.

') Eine Sage von gespenstischen Mahern ist schon aus Andr. Angelus,

Annales Marchiac Brandenburgensis (Frankfurt a. d. 0. 1598) S. 357, bekannt,

wicderholt bei Tb. Graesse, Sagenbuch des Preussischen Staats I, n. 22;

sie crscbeinen dort als Vorboten der Pestilenz; vgl. auch A. Kuhn, Mftrkische

Sagen und Marchen (Berlin 1843) S. 130. K. Unkcl, Annalen des hist. Ver.

f. d. Niederrhein XXXVIII, S. 97, n. 47, erz&hlt von einem mit dem Teufel

im Bunde stehenden Tagelohner zu Selhof, der mir den Gestus des MJlhens

machte und dabei sprach: „Hiibsch fein und nett, da Mann es ene Geck a
.

Eine Fassung aus Kbnigshoven s. Annalen des hist. Ver. f. d. Niederrhein

LII, S. 46, n. 9.

2
) Bemerkenswcrth ist hier sowohl die Bczeichnung schwarze Jagd als

auch das Auftrcten der Erscheinung um Mittag.
3
) Ueber die SUidt Gressenich vgl. oben Lohn u. 2.
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Auch em Wingstuvvche finden sich Reste ehemaliger grosser

Gebaude.

13. En der ahl Burg (d. i. Alteburg) halten um die Mittags-

zeit, haufig aber auch des Abends, drei weisse Juffern ihren

Umgang. Sie thun Niemand etwas zu Leide.

20. Spiel.

Dek. Jiilich — Pfarrkirche zum hi. Gereon. — Bgm. Titz —
400 Etc. (mit Sevenich, Meerhof mid Neuspiel).

1146 Spilh 1
. 1166 Spele 2

. 1175 Spile 3
.

Hztm. Jiilich, Amt Jiilich, Gericht Spiel (mit Ameln

und Sevenich) 4
.

1146. Die Abtei Klosterrath erwirbt von dem Stifte

Lonnig „aput Spilh iugera 30 cum curte una 44

.

1

1166 August 15, Koln. Erzbischof Reinald von Koln

bestatigt der Abtei Siegburg u. a. „in Spele collatum allodium

pro Milone et Diepoldo de Kercich unde solvuntur sex solidiV2

117 5. Erzbischof Philipp I. von Koln bestatigt dem durch

Reinard von Kenten gestifteten Nonnenkloster zu Bechen u. a.

„tres mansos agrorum in villa que dicitur Spile quos ipse sorores

loco vadii positos 20 marcis postea redemerunt". 3

1181 November 18, Rom. Papst Lucius III. bestatigt

der Abtei Siegburg u. a. „predium . . in Spele tt

.
5

1182—86. Erzbischof Philipp I. von Koln beurkundet, dass

Simon, Propst von S. Gereon, einen der Kirche zu Spiel gehorigen

Zehnten im Dorfe Titz aus der Pfandschaft des Grafen von

*) Annales Rodenses, Mon. Germ. SS. XVI, S. 718; vgl. oben Ameln
Anm. 2.

2
) Lacomblct, Urkb. I, n. 421; vgl. Zeitschrift des Aachener (Tcsch.-

Ver. VI, S. 113, Anm. 2

3
) Annalen des hist. Ver. f. d. Niederrhein XXVI, S. 364.

4
) W. Graf v. Mirbach, Zur Territorialgeschichte I, S. 5, n. 6;

vgl. Offcrmann, Gescbichte der Stiidte etc. in den Kreisen Jiilich etc. S. 85;

Kaltenbach, Der Regierungsbezirk Aachen S. 208. — Der Liber valoris

ncnnt irn Dekanat Jiilich: „15 m. Spiele; 15 m. vic.
a

, die Designatio pasto-

ratuum 16. Jahrhunderts im Amte Jttlich: „vSpicll, kirspel; patronus s. Gereon;

collat. propst ad s. Gereonem Col.; comra. 230; reditus 72 mgn. land, jeder

ad 2 maid, pacht, zwei zehent so in pacht, tuen 214 rthlr., gibt dem capi-

tulum ad s. Gereonem 4 maid, waizen", Binterim n. Moo re n, Die alte

nnd nene Erzdiozcse Kiiln I, S. 172, n. 16; TI, S. 77.

B
) Lacomblet, Urkb. I, n. 478.
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Molbach um 40 Mark zuruckerworben und den Vikaren der

acht Altare in der Stiftskirche zugewandt habe 1
.

1284 Juni 4. Gerhard, Pfarrer zu Spiel, ist Zeuge bei der

Schenkung des Hofes zu Ameln an Jutta und Aleidis von

Huchelhoven 2
.

1290 Juni 9. Die Abtei Klosterrath verkauft ihre Be-

sitzungen und Rechte zu Ameln in der Pfarrei Spiel dem Stifte

S. Gereon zu Koln 3
.

Fluren: 1. Burewellmoht (eine nur 10—12 Morgen grosse

Flur bei Sevenich). 2. de Fuhr. 3. om Kierschboum. 4. om
Mullewag. 5. Priem(Briemele-)acker. 6. Steenbuchel. 7. de Wiff.

Volksuberlieferungen.

1

.

Auf dem Meerhofe 4 wohnte ein sehr verwegener Halfen,

der sich vor Nichts fiirchtete. Einmal sagten ihm die Knechte:

„Et sinn Fuhrmanner em Fahld". Nun darf man den Feuer-

mannern nicht pfeifen, sonst kommen sie auf einen an. Der

Halfen jedoch nahm die Flinte, ging ins Feld und pfiff den

Feuermannern. Als nun einer von diesen auf ihn zu kam, ergriff

ihn dock die Angst und er lief nach dem Hofe zuruck. Mit

genauer Noth konnte er noch das Thor hinter sich zuwerfen, der

Feuermann aber brannte seine gliihende Hand in das Holz ein 5
.

2. Wenn die Kinder iiber Mittag ins Feld gehen, macht

man sie bange vor der Ennungerschmohr 6
.

3. Die Kruckwosch, die am Tage Mariae Himmelfahrt

geweiht werden, legt man bei der Ernte zu unterst unter die

Fruchtbarmen. Beim Gewitter werden sie angeziindet, um das

Unwetter zu brechen, und Sterbenden schiebt man sie unter

den Kopf 7
.

') Lacomblet, Urkb. IV, n. 637.

*) Lacorablet, Urkb. II, n. 790; vgl. obeli S. 78, Anm. 3.

n
) Lacomblet, Urkb. IT, n. 889.

4
) Per Meerhof besteht aus zwei Hofgtltern.

°) Ucber den Feuermann vgl. oben Krautbausen, n. 1; Lich n. 2,

3 und 4.

6
) Ueber die Ennungerschmohr und andere Mittagsgespcnster s. oben

Lich n. 1. Aehulich wie in unserer Sage racht sich eine Beschimpfang des

Feuermannes nach einer Erzahlung ana der Rauhen Birg, Panzer, Bayerische

Sagen und Brauche II, S. Ill, n. 172.

T
) Die Kraft, das Getreide vor Vcrderbniss zu bewahren und die Gewalt

des Wetters zu brechen, haben sonst ganz vorzugsweisc die am Johannistage

Digitized byGoogle



Volksthtirnliches aus dem Kreise Jiilich. 129

4. Geweihter Palm (raeist Buclisbaum, der am Palm-

sonntag gcweiht ist), wird nicht nur an die Thtiren in Haus

und Hof, sondern auch auf die Felder gesteckt (Palmsteichc).

81. Weldorf.

Dek. Jiilich — Pfarrkirche zumhL Hubertus. — Bgm. Jiilich

700 Etc.

1548 Weldorff \

Hzt-m. Jiilich, Amt Jiilich, Gericht . . . -

1

Fluren: 1. am Bungartspattche. 2. om Driesch. 3. am
Fuchseng. 4. am Jiilicher pattche. 5. an der Kahrstrohss (auch

am Jiisterpattche, fiihrte zur Julich-Gustener, friiher Merscher

Muhle). 6. Kitzkaulche. 7. Kleindriesch. 8. am Klinkerpattche.

9. op der Krohtsch. 10. am Kriixeng. 11. am Merscherwag.

gepfliickten Krauter, vgl. H. Pfanncnsehmid, Oermanischc Erntefcste

ira heidnischen mid christlichen Cultus (Hannover 1878), S. 98 ft'.; Annalen

dcs hist. Ver. f. d. Niederrhein LII, S. 31, n. 5; obcn Glisten n. 4 und 9;

L. Not trot t, Der Festkalendcr von Spickendorf, Zeitschrift fur Volks-

kunde IV, S. 70, n. 11 if. Bei dem Gebrauche, die Krauter dem Sterbendcn

unter das Haupt zn schieben, ist vielleicht an die uralte und wcitverbreitete

Sitte zu dcnken, dass Sterbende oder Todte auf ein Schaub Stroh gelegt

werdcn, s. z. B. Sim rock, Handbuch der deutschcn Mythologie S. 293. Auch

die strengglftubigen russischen Juden betten den Verstorbenen sogleich auf

blosses Stroh, J. Rabbinowicz, Der Totenkultns bei den Juden (Marburger

Dissertation [Frankfurt 1889]), S. 12 f.

!

) Weistum vom 22. Oktober 1548 in der Zeitschrift dcs Aachener

Gesch.-Ver. I, S. 105. Es ist mir unmoglieh gcwesen, altcre Nachrichten

fiber Weldorf ausfindig zu machen, jedoch diirften wobl die Naiueu der beiden

Riidinger Schoffen Christian und Ditmar von Waldorff, welche in einer Urkunde

vom Jahre 1321 begcgnen, auf Weldorf zu beziehen scin (s. oben Rod in gen).

Ein Weistum des Weldorfer Busclies ist uns nur in einer IJebersetzung aus

dem Jahre 1704 erhalten, Grimm, Weistfimer IV, S. 780 ft". Der Weldorffer

Mess- (31iss-) weg und die Gemarkung Weldorff werden in einem Giiterverzeieh-

nisse der Vogtei Gusten aus dein Ende des 17. Jahrhunderts erwahnt: die

Vogtei besass 13/4 Land auf dem Weldorfer Misswege, das Haus Buschfcld

hatte 48 Morgen Acker in der Gemarkung liegen, Zeitschrift des Aachener

Gesch.-Ver. I, S. 108. Bei W. Graf v. Mirbach, Zur Territorialgeschichte

ist der Ort gar nicht erwahnt, ebensowenig bei Kaltenbach, Der Rcgierungs-

bezirk Aachen; nur Offcrmann, Geschichte der Stadte etc. in den Kreiscu

Jiilich etc. S. 41, gibt eine kurze Notiz. Eine Pfarrkirche an Stellc der

friiheren, dem h. Hubertus geweihten Rektoratskirche besitzt Weldorf erst

seit wenigen Jahrzehnten.
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12. am Messwag. 13. am Pattererwag. 14. op der Priihten-

stross. 15. Rauschenmaar. 16. em Rommeleweiher. 17. Rosen-

dahl. 18. op der Rossdell. 19. de Spieler Hfih. 20. op dem

Stein. 21. Steinacker.

Im Rauschenmaar werden sehr haufig grosse Falzziegel

ausgegraben.

VolksiiberliefernngeD.

1. Am Mocksweiher im Giersdorfer Felde hat friiher die

Burg der mflchtigen Herren von Giersdorf gestanden 1
. Xoch

immer findet man da Ziegel und andere Gebaudereste.

2. Em Rommeleweiher halten sich die Feuermanner auf.

Auch haben dort schou viele zur Nachtzeit Feuer brennen

sehen und es wird gesagt, wer es verstiinde, der konne da an

Stelle der Kohlen lauter Goldklumpen finden 2
.

3. Wer in der Zeit vom 1. Mai bis Bartholomaeustag

zwisehen 12 und 2 Uhr Mittags auf dem Felde arbeiten will,

den warnt man: „Mahch nit, dat dich de Ennungerschmohr
kritt" 3

.

') Ein Gescblecht von Giersdorf vermag icli nicht nachzuweisen.

Hesitzungen in der Gemarkung Weldorf hatten die Herren von der Leyen

zu Adendorf, Zeitschrift des Aacbencr Gesch.-Ver. I, S. 108.

*) Vgl. oben Selgersdorf n. I.

n
) Vgl. oben Lich n. 1.
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Die Fabel von der Bestattung Karls des Grossen.

Von Th. Lindner.

Einleitung.

Wer es wagt, eine Thatsache zu bestreiten, die Jahrlinndertc

lang geglaubt zum Volkseigenthum geworden ist, die von roman-

tischer Luft uniwittert die Phantasie grausig und doch reizvoll

anregt, an der die wissenschaftliche Forschung keinen Anstoss

nahni, fur deren Versinnbildlichung grosse Kunstler Hire schopfe-

rische Kraft entfalteten, der kommt leicht in die Lage, eine

Arbeit zu verrichten, wie Herakles im Kanipfe gegen die Hydra.

Wenn er hofft, die Richtigkeit seiner Ansicht uberzeugend dar-

getlian zu haben, begegnet er zweifelnden Bedenken; hat er

sie alle zu entkraften gesucht, quillt ihm neuer Widerspruch

entgegen. Immer wieder scheint die Muhe vergebens gewesen

zu sein.

So ist es audi denen ergangen, welehe die allbekannte

Ueberlieferung, dass Kaiser Karl der Grosse beigesetzt worden

sei in der Gruft des Aachener Mfinsters, sitzend auf deni Throne

mit air seiner Herrliclikeit, in das Reich der Fabel zu verweisen

such ten. Nachdem die langste Zeit hindurch alle wissenschaft-

lichen und unwissenschaftlichen Werkc das Marchen ohne Be-

denken wiederholt batten, machte zuerst 1863 Alfred von

Reurnont auf die Unwahrscheinlichkeit aufinerksam *. Dann stellte

der vortreffliche Geschichtsschreiber Aachens, Friedrich Haagen,

in drei verschiedenen Schriften die bezliglichen Quellenstellen

und die sonst in Betracht kommenden Punkte zusannnen und

*) Delia chiesa ct del sepolcro ell Carlomagno in Aquisgrana (letto il

5. marzo 1863 nulla pontifioa accademia Romano di archeologia); angeftthrt

von Clemen in der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins XI, 205. Die

Abhandlung war inir nicht zuganglieh.

t
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begrundete darauf seinen Urtheilsspruch J
. Seine Ausfuhrungren

fanden jedoch wenig Verbreitung und waren auch mir unbekannt,

als ich auf Anregung raeines damaligen Kollegen Dr. Alwin

Schultz daran ging, die Saclie zu untersuchen; erst im Laufe

der Arbeit traf ich auf die beiden ersten Schriften Haagens.

Ich fasste damals meine Ergebnisse kurz zusainmen 2
. Doch

stiess ich alsbald auf entschiedene Gegnerschaft bei Wattenbach 3
'

und Giesebrecht 4
. Daher gab ich in einem zweiten Aufsatze

weitere Erlauterungen \ Ohne meine Darlegungen zu kennen,

hat bald darauf auch Fritz Berndt die alte Ueberlieferung

bekampft fi

. Seitdem hat Wattenbach, wenn auch mit einem

kleinen Ruckhalt, seine fruheren Bedenken gegen meine Be-

hauptungen aufgegeben 7
.

Meiner Ansicht schlossen sich vollkommen an Simson 8
,

Miihlbacher 9
, Dahn 10

, Clemen n und Halm u . Richter-Horst gaben

eine Uebersicht uber den Stand der Frage J3
. Einige Gelehrte,

wie Kaufmann u , erzahlten die Bestattung Karls in der Weise,

') a. Karls des Grossen lctzte Tage und Grab. Programni dor Real-

scbulc zu Achen 1866. b. Gescbichtc Achens von seinen Anfangen bis ziim

Ansgange des sachsischen Kaiserbauses (Acben 18(18) 96 ff., 198 ff. c. Ge-

scbiehte Achens von seinen Anfangen bis zur neuestcn Zeit (Acben 1878) I,

28 ff., 82 ff.

*) Die Sage von der Bestattuug Karls des Grossen, in den Preussischen

Jahrbflcbern 1873 XXXI, 431—440.
3
) Deutscblands Geschichtsquellen, dritte Auflage II, 166, und vierte

Auflage II, 182.

4
) Geschichte der deutschen Kaiserzeit, vierte Auflage I, 857.

T>

) Zur Sage von der Bestattung Karls d. Gr., in den Forschungen zur

deutschen Gescbichtc 1879 XIX, 181— 186.

6
) Der Sarg Karls d. Gr., in der Zeitschrift des Aacbener Geschicbts-

vereins III, 97 ff.

7
) Deutscblands Geschichtsquellen, fllnftc Auflage 1886 II, 213.

8
) Jahrbucher des Frankiscben Reicbes iinter Ludwig dein Fronnnen I,

10; Jahrbiieher des Frankiscben Reiches unter Karl d. Gr. II, 538.

n
) Die Regestcn des Kaiserreichs unter den Karolingern 201 ; Deutsche

Geschichte unter den Karolingern 228 ff.

,0
) Urgeschichte der germanischen und romaniscben Volker III, 1165 ff.:

Gescbichtc der deutschen Urzeit I, 2, 396.

n
) Die Portratdarstellungon Karls d. Gr., in der Zeitschrift des Aachener

Gescbichtsvereins XI, 200 ff.; XII, 142 ff. Ich verdanke seiner umfassenden

Belescnheit manchen Nachweis.
,9

) Bei Gebhardt: Handbucb der deutschen Geschichte I, 203.

,3
) Annalen des Frankiscben Reicbes im Zeitalter der Karolinger 203.

I4
) Deutsche Gescbichtc bis auf Karl den Grossen II, 339.
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wie sie in den gleichzeitigen Quellen berichtet wird, ohne die

Streitpunkte zu erwahnen. Brosien spracli uieiner Auffassung

„die grosste Wahrscheinliclikeit" zu ,
. Eine eigentkiimliche

Zwischenstellung nahm Scherer ein, indem er in seiner Dar-

stellung den angebliclien Refund bei der Oeffnung des Grabes

durch Otto III. als historisch einfuhrte und in den Anmerkungen

ineine Zweifel als gerechtfertigt anerkannte 2
. Dagegen ist

Giesebrecht bei seiner ehemaligen Meinung geblieben 3
, auch

Ranke sprach sich dahin aus, obgleich „die legendenhafteu

Berichte" aufzugeben seien, diirfe die Beisetzung auf dem
Throne fiir glaublich erachtet werden 4

. Moritz Berndt 5
,

Prutz 6
, Wolfram 7

, Manitius 8 und Gerdes 9 haben die Ottonischen

Gescliicliten hingenommen, als ob sie nie bestritten worden waren;

dass das auch in anderen Buchern geschehen ist, welche auf

wissenschaftliche Begriindung keinen Anspruch erheben 10
. darf

wcniger Wunder nehmen. In neuester Zeit hat Rausclien wieder

entschieden die alte Auffassung vertheidigt n . E. aus'm Weerth

niachte einen interessanten Nebenfall gegen mich geltend 12
.

Mich dtinkt. die Frage verdient wohl, zu einer endgiltigen

Losung gebracht zu werden. Sie kniipft sich an die Person

eines Mamies, der zu den grossartigsten historischen Erschei-

nungen zahlt. Fiir die Kultur- und Kunstgeschichte ist es nieht

gleichgiltig. wie das Grab Karls des Grossen beschaffen war;

fiir die Kirchen- und Sittengeschichte hat es Werth zu wissen,

ob wirklich dem grossen Kaiser eine Bestattung bereitet wurde,

l

) Karl d. Gr. in: Das Wissen der Gegenwart 42. Band, 1885.

8
) Geschichtc der deutschen Litteratur 51, vgl. 726.

!

) Geschichte der deutschen Kaiserzeit, filnfte Auflage (1881) I, 734, 864.

') Weltgeschiehte VII, 79 f.

•') Das Leben Karls d. Gr. (Halle 1882).

,J

) Staatengesehichte des Abendlandes im Mittelalter I, 259.

"') Die Reiterstatue Karls d. Gr. (Strassburg 1890) 9.

s
) Deutsche Geschichte unter den sachsischen und salischen Kaiscrn 241.

y
) Geschichte des deutschen Volkes und seiner Kultur zur Zeit der

karolingischen und sachsischen Koenige 247. Er fiihrt dabei Thietmar allein

als Quelle an, obgleich dieser keineswegs so viel berichtet, wie Gerdes ihni

znschreibt.

,0
) Wie z. B. Staeke, Deutsche Geschichte I, 190, 279.

n
) Die Legende Karls d. Gr. im 11. und 12. Jahrhundert (Leipzig 1890).

Publ. der Gesellschaft fiir Rheinische Geschichtskunde VII, 130.

,J)DieWartburg. Organ des Miinchener Alterthumsvereins 1886, XIII, 32.

Digitized byVjOOQlC



134 Th. Lindner

die einzig in ihrer Art dastehend den Anschauungen seiner

Zeit, wie der naturlichen Moglichkeit widersprochen hatte.

Daher.habe ich mich entschlossen, eine eingehende Unter-

suchung vorzulegen, welche alles zur Sache Gehorige zusammen-

fasst, alle bisher aufgeworfenen Zweifel und Bedenken priift.

Es war dabei unvermeidlich, manche meiner friilieren Aus-

fiihrungen zii wiederholen, aber sie sind vermuthlich einem

grosscn Theil der jetzigen Leser unbekannt, und sie erscheinen

in neuem Gewande, in weiterer Ausfuhrung und anderer Ver-

bindung. Die Erorterung mancher Nebensachen greift scheinbar

weit tiber den eigentlichen Streitpunkt binaus, aber mir kam
es darauf an, meine Aufgabe moglichst von alien Seiten her zu

fassen. Nachdem ich zweimal versucht hatte, mich in aller

Kiirze auf die wesentlichsten Griinde zu beschranken, ohne

damit durchschlagenden Erfolg zu erzielen, scheint es mir

gerathen, durch eine grundliche Darlegung den ganzen Handel

aus der Welt zu schaffen.

Es gereicht mir zur besonderen Freude, dass ich zugleich

fiber die eigentlich wichtigste Frage, welche bei dieser Unter-

suchung zu stellen ist, iiber das naturliche Verhalten der

menschlichen Leiche, das Gutachten eines massgebenden Ge-

lehrten, meines Herrn Kollegen des Geh.Medizinalrathes und Pro-

fessors der Anatomic Dr. Hermann Welcker vorlegen kann.

Erster Abschnitt.

Die Berichte iiber die Gruftsetzung Karls.

Uin den Leser von vornherein iiber die Grundlagen und

Quellen der Ueberlieferung, die wir zu priifen haben, zu unter-

richten, stelle ich zuerst die Berichte zusammen, welche schildern,

wie Karl beigesetzt wurde in der Gruft auf dem Throne. Ich

gebe zunachst nur den Inhalt und erortere die methodischen

Fragcn iiber Zeit und ortlichen Ursprung der Abfassung, sowie

iiber den gegenseitigen Zusammenhang der einzelnen Nachrichten,

ihre etwaige Abhangigkeit von einander; die innere Kritik

bleibt der spateren Auseinandersetzung vorbehalten.

Von air diesen Berichten darf Einer besondere Beachtung

in Anspruch nehmen, weil er zuriickfiihrt auf einen Augenzeugen,

zwar nicht der Bestattung selbst, doch der Eroffnung des Grabes

durch Kaiser Otto III. Dieser hatte im Marz des Jahres 1000
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eine Wallfahrt nach Gnesen zu den Ueberresten des heiligen

Adalbert unternoramen und sich dann nach Aachen gewandt.

Urkundlich ist sein dortiger Aufenthalt vom 30. April bis zum

15. Mai nachweisbar. In diesen Tagen liess er, wie mehrere

Geschichtsschreiber bezeugen *, die Grabstatte Karls des Grossen

aufsuchen und nahm sie in Augenschein.

Eine ausfiihrliche Erzahlung dariiber enthalt die Chronik

des Klosters Novalese, welches etwas oberhalb von Susa lag,

wo die uralte Strasse liber den Pass des Mont Cenis in das

Thai der Dora Riparia hinabfiihrt 2
. Die Chronik reicht bis

zum Jahre 1048, ihre letzten Theile wurden niedergeschrieben

unter Kaiser Heinrich III., die ersten etwas fruher. Sie

erwahnt zunachst den Tod Karls des Grossen und theilt die

Grabinschrift mit, nicht die wirkliche, wie sie Einhard angibt,

sondern eine dichterische, welche fruher dem Erzbischof Agobard

von Lyon (816—840) zugeschrieben wurde, jedoch von einem

andern Zeitgenossen des Kaisers herruhrt 3
.

Es heisst dann weiter: „Diesem Begrabnisse Karls sollen

seine Sohne beigewohnt haben, namlich Abt Hugo mit den

ubrigen Brudern" 4
. Woher diese Nachricht stammt, ist nicht

zu ersehen. Hugo, der uneheliche Sohn Karls von der Regina,

war, als der Kaiser starb, noch ein Kind und wurde erst spater

zum geistlichen Stande bestimmt. Jedenfalls kann er damals

noch nicht Abt von Novalese gewesen sein, und obgleich er

in spateren Jahren eine grosse Rolle spielte, lasst sich ander-

weitig nicht einmal nachweisen, ob er wirklich diesem Kloster

vorgestanden hat 5
. Die Chronik freilich weiss von ihm mancherlei

zu berichten.

Wird hier iiber die Art und Weise der Beerdigung des

Kaisers nichts Naheres angegeben, so erhalten wir fiinf Kapitel

weiter daftir Ersatz in der Erz&hlung des Grafen Otto von

Lomello iiber seinen Besucli in der Grabkammer. Dieser Graf

Otto ist eine durchaus geschichtliche Personlichkeit und stand

') Vgl. untcn den dritten Abschnitt.

2
) Chronicon Novaliciense in Monunienta Gcrmaniae hist. Script. VII,

73—133; Sonderabdruek in den Ser. rer. Genu, in usum scholaruin 1846.

•") Vgl. M. G. Poetae latini aevi Carolini I, 3U4, 407.

4
) Lib. Ill, cap. 27.

5
) Simson, Jahrbttcher des FrSnkischen Reiches unter Ludwig dem

Frommen I, 22 f., 127; II, 239 f.
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in der That zu Kaiser Otto III. in engen Beziehungen. Er

war dessen „protospatarius et comes sacri palatii" und erscheint

nrkundlich wiederholt in den Jahren 1001— 1025 l
. Es ist dem-

nach ganz gut moglich, dass er seinen Herrn fiber die Alpen

begleitete und aueh in Aachen anwesend war.

Lomello ist ein kleiner Ort, wenige Meilen sudwestlieh von

Pavia an der Agogna, einem linken Nebeufliisschen des Po gelegen;

noch heute heisst die Unigegend nach diesein ehemaligen Herren-

sitz die „Loincllina
tt

.

Zu ihr gehort das an der Mundung der Sesia in den Po

gelegene Kloster Breme, zu clem miser Geschichtsschreiber die

engsten Beziehungen hatte; vielleicht hat er selber einc Zeit

lang darin gelebt 2
. Da er bereits in der nachweisbaren Lebens-

zeit des Grafen Monch war, so ist es mehr als wahrscheinlich,

dass er ihn personlich kannte, vielleicht ihn selbst seine Ge-

schichte erzahlen horte. Jedenfalls liegt kein Grund vor, die

ausdriicklichen Aussagen des (lironisten, der Graf sei sein

Gewahrsmann, zu verdachtigen und zu argwohnen, dass er die

jenem zugeschriebene Gescliichtc entweder selbst ersonnen odor

auf anderem Wege erfahren habe. Obgleich das Werk sonst

voll von Fabeln ist, darf demuach diese Erziihlung nicht eben-

falls auf sagenhafte Ueberlieferung zuriickgefiihrt, niclit als

solche angezweifelt oder abgewiesen werden, wie das einzelne

Forscher gethan haben 3
. Sie ist durchaus als gleichzeitige Ueber-

lieferung zu erachten.

Die Chronik erzahlt folgendermassen: „Xach vielen Jahren

kam Kaiser Otto III. in die Gegcnd, wo Karls Eleisch richtig

bestattet ruhte, und wandte sich zu dein Orte seines Begrabnisses

mit zwei Bischofen und dem Grafen Otto von Loniello; der

Kaiser selbst war der vierte. Derselbe Graf erzahite nun mit

folgenden Worten: „,,Wir traten also zu Karl ein, denn er lag

nicht, wie es Sitte ist bei den Korpern anderer Todten, sondern

er sass wie ein Lebendiger auf einer Kathedra. Er war gekront

mit einer goldenen Krone und hieit das Scepter in den Hiinden,

') Ficker, Forschungen zur Reichs- mid Recbtsgeschichte Italiens I,

314; Jahrbucher des dcutschon Reiches uuter Heinrich II. II, 367, 431;

III, 219.

-') Lib. V, cap. 25.

3
) So Haagen im Programm 24; Dahn, Urgeschiehte der roman. und

german. Viilker III, 1166; Clemen a. a. 0. XI, 205.
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die mit Handschuhen bekleidet waren, aus denen die Nagel,

welche sie durchbohrt hatten, hervorragten. Ueber ihm war

eine Decke aus Kalk und Marmor trefilich zusammengesetzt, in

welche wir ein Luch bracken, als wir zu ihm gelangten. Wie

wir eingetreten waren, bemerkten wir einen sehr starken Geruch.

Wir verehrten ihn sogleich mit gebeugten Knieeu. Alsbald

bekleidete ihn Otto mit weissen Gewandern, schnitt die Nagel

ab und stellte alles Fehlerliafte urn ihn wieder her. Von den

Gliedern war jedoch noch nichts durch Fiiulniss zerstort, aber

an der Nasenspitze fehlte eine Kleinigkeit, welclie er gleich

aus Gold erganzen liess. Nachdem er einen Zahn aus seinem

M'unde gezogen hattc und das Gewolbe wieder zugemauert war,

entfernte er sich ,
.

tttt

Die Chronik von Novalese blieb das ganze Mittelaltei:

hin (lurch uubekannt und wurde von keinem Geschichtsschreiber

benutzt, sodass ilire merkwiirdigen Nachrichten nichts dazu bei-

trugen, die Kunde der Aaehener Kaisergruft in der Welt zu

verbreiten. Erst im 17. Jahrhundert wurde sie veroffentlicht.

Zuerst in Deutschland hat Joh. Hermann Schmincke in

seiner Ausgabe der Vita Caroli M. des Einhard 1711 auf sie

aufmerksam gemacht. Spater benutzte sie namentlich R. Wilmans 2
,

indem er hinzufugte: „Diese Krzahlung ist Volkssage geworden u
;

audi Heinrich Leo verwerthete sie. Doch erst durch Giesebrechts

Kaisergeschichte wurde sie zu rechten Ehren gebracht und aus

!

) Lib. Ill, c. 32: Post imilta itaque annorum curricula tcrtius Otto

imperator veniens in rogioncra, ubi Caroli caro jure tumulata quicsccbat,

dcclinavit utiquc ad locum sepulture illius cum duobus epi.scopis et Ottone

comite Laumellensi ; ipse vero imperator fuit quartus. Narrabat autem idem

comes hoc modo dicens: Intravimus ergo ad Carolum. Non enim jacebat,

ut mos est aliorum defunctorura corpora, sed in quandam cathedram ceu

vivus residebat. Coronam auream erat eoronatus, sceptrum cum mantonibus

indutis teneus in manibus, a quibus jam ipse ungule perforando processerant.

Erat autem supra se tugurium ex calce et marmoribus valde compositum.

Quod ubi ad eum venimus, protinus in eum foramen frangendo fecimus. At

ubi ad eum ingressi sumus, odorem permaximum sentivimus. Adoravimus

ergo eum statim poplitibus flexis ac jenua; statimque Otto imperator albis

eum vestimentis induit ungulasquc incidit, et omnia deficientia circa eum

reparavit. Nil vero ex artibus suis putresceudo adhuc defecerat, sed do

sumitatc nasui sui parum minus erat, quam ex auro ilico fecit restitui,

abstraensque ex illius hore dentem unum, reaedificato tuguriolo abiit.

2
) In Rankes Jahrbttchern des Deutschen Reicbes unter dem Sachsischen

Hause, Otto III., 1840, S. 115.
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ihr in die meisten neueren Bticher iibernommen. Nach dieser

Schilderung entwarf daher audi Eaulbach sein grosses Wand-
gemalde in dem Germanischen Museum zu Nurnberg.

Weit von dem Kloster Xovalese entfernt und etwas friiher,

als der dortige Monch, schrieb der kenntnissreiche Ademar von

Chabannes in Angouleme sein Geschichtswerk K Es beginnt mit

den Anfangen des Frankenreiches und reicht bis 1028. Dort

findet sich zu 814, dem Todesjahre Karls, folgende, in ihrer

Schilderung mit der des Grafen von Lomello theilweise iiber-

einstimmende Aufzeichnung:

„Karl wurde begraben zu Aachen in der Basilika der

Gottesmutter, welche er selbst gebaut hatte. Sein Korper

wurde aromatisirt, und er wurde hingestellt sitzend auf goldeneni

JSessel in der Wolbung des Grabmals, umgurtet mit goldenem

Schwerte, ein goldenes Evangelium in den Handen und auf

den Knieen haltend, die Schultern gelehnt an den Thron und

das Haupt wurdevoll erhoben, indem man es mit einer goldenen

Kette an das Diadem befestigte. Und in das Diadem wurde

ein Stuck vom Xreuze (Christi) gelegt. Das Grab fullten sie

mit Wohlgeriichen, Salben, Balsam und Moschus und mit Schatzen.

Bekleidet wurde der Korper mit den kaiserlichen Gewandern

und das Antlitz unter dem Diadem mit einem Schweisstuche

bedeckt. Das goldene Scepter und der goldene Schild, den

Papst Leo geweiht hatte, wurden vor ihm hingestellt und das

Grabmal versiegclt. Niemand kann erzahlen, wie gross die

Trauer nm ihn im ganzen Lande war, denn selbst von den

Heiden wurde er beklagt wie der Vater des Erdkreiscs. Er
starb im Frieden, gesalbt mit dem heiligen Oel und gestarkt

mit der Wegzehrung-/

') Er soil 1035 auf einer Pilgorfahrt nach Jerusalem gestorben sein.

Monod hi Revue historique XXVIII, 261.

*) Karolus sepultus Aquis in basilica Dii genitricis, quani ipse constru-

xcrat. Corpus eius aromatizatum et in sede aurea sedens positus est in

curvatura sepulchri, ense aureo accinctus, evangelium aureum tenens in nianibus

et genibus, reclinatus humcris in cathedra et capitc honeste ereeto, ligato

aurea cathena ad diadema. Et in diademate lignum crucis positum est. Et

repleverunt sepulchrum eius aromatibus, pigmentis, balsamo et lnusco et

thesauris. Vestitum est corpus eius indumentis imperialibus et sudario sub

diademate tacies eius operta est. Sceptrum aureum et scutum aureum, quod

Leo papa consccraverat, ante eum posita et sigillatum est sepulchrum eius.

M. G. Scr. IV
7

118.
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Auch das von Ademar entworfene Bild faud kunstlerische

Verwerthung, indem nach ilim Rethel sein Gemalde in dem

Aachener Rathhaussaale ausfuhrte.

Wolier Ademar diese Nachricht hat, lasst sich leider nicht

nachweisen. Er benutzte fiir die ersten Tlieile seines Werkes

nur wenige Quellen, erst den Fredegar, dann die Lorscher

Annalen, aus denen er das Leben Karls des Grossen fast ganz

entnahm, indem er sie auszog und den Wortlaut mehrfach urn-

schrieb. Hinzu setzte er nur einen langeren Abschnitt iiber die

Verbesserung des Kirchengesanges durch den Kaiser, der viel-

fach iibereiustimmt mit der Biographie Gregors des Grossen,

die binge vor Ademar urn 880 ein Diakon Johannes verfasste \

und einige wenige andere Nachrichten, die sich meist auf die

engere Heimath des Verfassers beziehen. Die Durftigkeit der

Chronik lasst demnach nicht annelimen, dass dem Ademar irgend

ein besonderes uns unbekanntes Werk iiber Karl oder dessen

Zeit vorgelegen habe, aus dem er sich iiber die Art und Weise

von dessen Begrabniss hatte unterrichten konnen; er kniipft

auch seine Mittheilung unmittelbar an den Text der Lorscher

Annalen an 2
.

Immerhin ist bemerkenswerth, dass Ademar seine Erzahlung

zu 814 setzt und spaterhin nichts davon berichtet, dass Otto III.,

dem er doch einige Zeilen widmete, das Grab habe eroffnen

lassen.

Ademars Werk wurde viel verbreitet, und so drang seine

Darstellung in spatere franzosische Chroniken ein 3
.

Unter denen, welche es abschrieben, befand sich auch ein

Monch, der sich mancherlei Veranderungen erlaubte und an

vielen Stellen ganze Stucke eigener Leistung einschob. So fligte

er in Ademars Schilderung ein:

]

) Sim son, Jahrbttcher des Frank, lteichcs untor Karl d. Gr. IT, 616 fl.

8
) Dioser orste Thcil Ademars ist als „Monachus Engolisniensis",

wie er daher in alteren Werken ^cwohnlicb genannt wird, vollstiiudig gedruckt

bei Pithoeus, Annal. et hist. Francorum scriptores coetauei XII, Paris 1588

und Frankfurt 1594, daraus bei Duchesne, Hist. Franc. Scriptores II (1636).

Die Mon. Germ, theilen.nur das Ademar Eigene mit.

*) Z. B. Richard von Gluny bei Martene et Durand, Coll. ainjil. V,

1164; Phil. Mouskes in Collection de Chron. Belg. II, 458; Grandes

Chrouiques de France, hrsg. v. G. Paris II, 285. Die beiden letzten Stellen

bereits angeftihrt von Clemen a. a. 0. 203. Vgl. auch G. Paris, Hist.

poGtique de Charlemagne 425.
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„Auf den Leib wurde das harene Biissergewand (cilicium)

gezogen, welches er stets heimlich trug, mid iiber die kaiserlichen

Gewander die goldene Pilgertasche gclegt, die er auf der Romfahrt

zu tragen pflegte". Derselbe Mann gab nachher zu der kurzen

Bemerkung Adeinars, Otto III. habe die Ungarn bekelirt, einen

langen Zusatz. Er erzahlt darin in ganz verworrener und

ungeschichtlicher Weise von deni Martyrertod des beiligen

Adalbert von Prag und deni des heiligen Bruno von Querfurt,

den er indessen mit Bischof Bruno von Augsburg zusammen

wirft. und fahrt dann fort: „In diesen Tagen wurde Otto durch

einen Traum ermahnt, den Korper des grossen Kaisers Karl zu

erheben, der zu Aachen begraben lag, aber da die verflossene

Zeit die Erinnerung verwischt hatte. wusste man die Stelle

nicht mehr, an der er ruhte. Xach dreitagigem Fasten wurde

Karl gefunden an deni Ort, den der Kaiser durch eine Vision

erfahren hatte, sitzend auf einein goldenen Throne in einer

gewolbtcn Hohlung, innerhalb der Marienkirche *, geschiniickt

mit einer Krone von Gold und Edelsteinen, haltend Scepter und

Schwert aus rcinstem Golde, und der Korper selbst wurde

unversehrt erfunden. Man erhob ilin und zeigte ihn den Volkern.

Ein gewisser Kanonikus Adalbert, ein Mann von enormem und

hohein Korperwuchs, setzte die Krone auf sein Haupt, urn

ihren Umfang zu messen; da zeigte sich, dass sein Schadel

kleiner war. Als er seinen Sclienkel an deni des Konigs mass,

erwies sich der seinige als kiirzer und er wurde ihm augen-

blicklich durch gottliche Kraft gebrochen; obgleich er noch

vierzig Jahre lebte, blieb er geschwacht. Der Korper Karls

aber wurde beigesetzt im recliten Theile der Kirche hinter deni

Altar St. Johannis des Taufers 2 und eine goldene, wTundervolle

Krypta dariiber gebaut. Er fing an, durch viele Zeichen und

Wunder beriilimt zu werden. Docli wird kein besonderer Gottes-

dienst iiber ihn gehalten 3
, ausser nach allgeineincm Branch das

Jahresgedachtniss der Todten. Seinen goldenen Thron schickte

der Kaiser deni Konige Botisclav fiir Keliquien des heiligen

Martyrers Adalbert. Der Konig Botisclav aber schickte, nachdem

er das Geschenk erhalten. deni Kaiser einen Arm von deni

') Intra arcuatam spelancani infra basilicam Marie.

-) In dextro membro basilicae ipsius retro altare sancti Johannis

Baptistae.

3
) Non tamen soUempnitas dc ipso agitur.
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Korper dieses Heiligen, den dor Kaiser frendig empfing. Kr

bautc zu Ehren Adalberts in Aachen eine herrliche Basilika nnd

begriindete dort eine Kongregation von Magden Gottes 1 ."

Dieser Interpolator Ademars hat seine Erganzungen nicht

vor dem Jahre 1159 niedergeschrieben, wahrscheinlich in Limoges,

doch ist ans der Bemerkung, fiir den Kaiser werde kein besonderer

Gottesdienst gehalten, vielleicht zn schliessen, dass er vor der

Erhebnng Karls dnrch Kaiser Friedrieh I. im Jahre 1165 seine

Arbeit vollzog. Woher alle die fabelhaften Gesehichten liber

Adalbert, Bruno nnd die sonstigen Vorgange stammen, ist nicht

erkennbar; sie niachen den Eindrnck, der Ansflnss eines unge-

ordneten Gedachtnisses und die fliichtige Wiedergabe unsicherer

Erinnerungen aus den Erzahlungen Anderer nnd Gelesenem

zu sein 1
.

Nach Deutschland kam Ademars Erzahlung erst auf einem

[Jmwege und in veranderterGesta.lt, indemVincentius vonBeauvais

den Vermittler machte. Dieser grosste Polyhistor des Mittel-

alters verfasste gewaltige Encyclopaedieen uber das gesannnte

Wissen seiner Zeit. darunter auch das Speculum historiale von

der Geschichte, welches bis 1250 reicht. Er starb 1264 2
. Seine

Erzahlung entnahm er indessen nicht Ademar selbst, sondern

einem „\jhronographus u
, wie er ihn bezeichnet, der in der zweiten

Halfte des 12. Jahrhunderts eine Ohronik verfasste und von

der Bestattung Karls einen Bericht gab, welcher aus der von

Einhard verfassten Biographie des Kaisers, aus Ademar und

(lessen Interpolator und eigenen Zuthaten zusammengeschweisst

ist
3

. Er lautet wie folgt:

„Karl wurde also begraben zu Aachen in der rnnden Kirche,

der schonsten und ehrenvollsten Kapelle in dem ganzen romischen

') M. (t. Ser. IV, 120 ft'. Zuerst unter Ademars Namen K^OT gedruckt von

Labbe Nova bibl. und danaeh viel benutzt. (icwohnlich wurde daher dieser

Interpolator als Adeinar angeftthrt, wiibrend dieser selbst der namenlose

^Monachus Engolisniensis" blieb. Auch Rauschcn hegcht stots diese Ver-

weehselung. Der Abschnitt fiber Adalbert u. s. w. wurde gesondert gedruckt

bei Mabillon Acta Sanct. ord. Boned, saec. V, 871 f; daraus machte Scbmineke
Einhartus 137 eine Vita S. Adalbert!. — Auch eine spatere Handschrift

Einhard s entbitlt als Einsebub die Stelle Ademars fiber Karls Begrsibniss in

der Fassung des Interpolators, M. G. Scr. I, 201.

2
) Ueber seine Bedeutung handelt iiamentlich von Lilienkron: LTeber

den Inlialt der allgemeinen Bildung in der Zeit der Scholastik, Miineben

1876. — Das Spec. hist, wurde schon im 15. Jabrhundert mehrereMale gedruckt.

•") Vgl. unten die Beilage.
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Erdkreis. Ueber seinem Grabe wurde ein vergoldeter Bogen

errichtet. Dabei warcn Papst Leo init den romischen Fiirsten,

auch Herzoge und Grafen und Aebte und Erzbischofe und viele

Bischofe und andere Unzahlige. Sie bekleideten den Korper

des Todten mit den kaiserlichen Gewandern und setzten ihm

wie bei hohon Festen J die goldene Krone auf's Haupt; dann

liessen sie ihn sitzen auf goldenem Thron wie einen lebenden

Richter. An der Krone brachten sie eine goldene Kette an

und verbanden sie mit dem Throne, auf dem er sass, damit

nicht das Haupt des Todten herabsinke. Auf seine Kniee

legten sie den mit goldenen Bnchstaben geschriebenen Text der

vier Evangelisten, sodass die rechte Hand den Text, die linke

aber das goldene Scepter hielt. Auch den goldenen Schild, den

ihm die Romer gemacht hatten, stellten sie vor ihm auf, erfullten

das steinerne Gewolbe 2
, in dem er begraben war, mit kostbaren

Wohlgertichen und verschlossen das Grabmal, es sorgfaltig ver-

siegelnd 3."

In Deutschland hat sich die Erzahlung des Vincentius zu

eigen gemacht urn 1300 der nicderrheinische Dichter des „Karl-

meinet", der sie ausfiihrlich in Verse iibcrtrug 4
. Auch der

westfalische Geschichtsschreiber Heinrich von Herford urn 1350

hat diese Nachricht ubernommen r
'; ebenso fond sie Platz hn

Magnum chronicon Belgicum €
'. Aber merkwUrdig, manche anderen

Schriftsteller, die den grossen Encyclopaedisten kannten, liessen

gerade diese interessante Mittheilung unbeachtet und ubertrugen

sie nicht in Hire eigenen Werke, wie der bekannte Chronist

Martin von Troppau und Nauclerus. Sollte es ihnen, obgleich

sie nicht an Hyperkritik littcn, ahnlich gegangen sein, wie dem
grossen Kirchenhistoriker vom Anfang des 14. Jahrhunderts,

Ptolemaeus von Lucca? Er entlehnte aus Richard von Cluny

') Quasi festive.

2
) Arcum lapidenm.

s
) Spec. hist. lib. XXIV, c. 25.

4
) Herausgep:eben von A. v. Keller in der Bibliothek des litterarisehen

Vereines in Stuttgart XLV, 828 ff.; mit Gegenftberstellung des lateinischen

Textes bei Bartscb, Ueber Karlnicinct 212 ff. Einige Verse auch bei Clemen
a. a. 0. 207.

5
) Henr. de Hervordia Liber de rebus memor. ed. Potthast 44. Eine

nordische Version theilt Clemen 204 rait.

6
) Pistorius-Struve III, 47. Auch Job. Letzner, Hist. Car. M.

Hildesheim 1602, benutzte den Vincentius.
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einiges von Ademars Erz&hlung, fand aber die Sache so unglaub-

lich, dass er hinzufugte: „Ich verstehe darunter eine Statue,

welche auf dem Grabmal stand" K

Dass noch andere deutsche Geschichtsschreiber des Mittel-

alters entweder aus Ademar oder Vincenz die Erzahlung weiter-

fortpflanzten oder eine eigene ahnliche zu berichten wussten, ist

mir nicht bekannt.

Sehen wir ab von den Ableitungen, so bleiben demnach

nur die Novaleser Chronik und Ademar als selbstandige und in

Betracht zu ziehende Berichterstatter bestehen. Wer will, mag
auch den Interpolator dazu rechnen.

Zweiter Abschnitt.

Die Borichte tiber die Beerdigung Karls aus der

karolingischen Zeit.

Jede historische Untersuchung strebt zuerst diejenigen

Quellen zu erkennen und zu verwerthen, welche der Zeit ilirer

Entstehung nach den zu behandelnden Ereignissen am nachsten

stehen, also entweder mit jenen gleichzeitig oder nur kurze

Frist darauf entstanden sind. Die sp&teren Erzeugnisse der

geschichtlichcn Ueberlieferung pflegt man entweder ganz bei

Seite zu stellen oder nur mit grosster Beschrankung zu benutzen,

ein Verfahren, das ja dem Grundsatze nach unanfechtbar ist,

wenn es audi nicht zur geistlosen Schablone ausarten darf.

Obgleich richtig bemerkt worden ist, dass grosse politische

Verknupfungen oft in der Folgezeit besser iibersehen und beur-

theilt werden konnen, als mitten aus ihrem Verlaufe heraus,

wird bei so rein ausserlichen Vorgangen, wie es eine Beerdigung

ist, die unmittelbare Zeugenschaft doch stets die beste sein.

Eine solche haben wir zunachst bei Einhard, dem treuen und

ergebenen Freunde des Frankenkaisers, der ihm in seiner Bio-

graphie das schonste Denkmal setzte. Nachdem Einhard von

der letzten Krankheit und dem Sterben erzahlt, fahrt er fort:

„Der Korper wurde in ublicher Weise gewaschen und

besorgt und unter der grossten Trauer des ganzen Volkes in

die Kirche getragen und beerdigt. Man war zuerst im Zweifel,

') Muratori Scr. rer. Ital. XI, 995: quod intelligo quantum ad imaginem

eius sive statuam, quae supra sepulerum eius erat.
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wo Karl beigesetzt werden sollte, weil er bei seinen Lebzeiten

dariiber nichts bestimmt liatte 1
. Endlich stand es bei Allen

fest, dass er nirgends ehrenvoller bestattet werden konne, als

in der Basilika, die er selbst aus Liebe zu Gott und unserem

Herrn Jesus Christus und zu Rhren der heiligcn und ewigen

Jungfrau, seiner Mutter, auf eigene Kosten in demselben Orte

erbaut liatte. In dieser wurde er begraben, an demselben Tage.

an welchem er verschieden war, und tiber dem Grabmal ein

vergoldeter Bogen mit Bildniss und Inschrift erriclitet. Diese

Inschrift war in folgender Weise verfasst: Untcr diesem Grabmal
liegt der Leib Karls, des grossen und recbtglaubigen Kaisers

u. s. w. 2tt

Die Jahrbiichcr, welche unter dem Namen Einhards gelien.

gcben nur Ort und Tag des Todes an und lugen hinzu, der

Thronerbe Ludwig sei am dreissigsten Tage darauf nach Aachen

gekommen 3
.

Die letzteh Tage Karls schildert am eingehendsten und ini

Einklang mit Einhard Tliegan, der Biograph Ludvvigs des

Frommen, der noch zu desscn Lebzeiten sehrieb. Audi er sagt:

„An demselben Tage wurde der Korper beerdigt in der Kirche,

welche Karl in seiner Pfalz zu Aachen erbaut liatte" 4
. Der

anderc Biograph Ludwigs, welchen man den Astronomen zu

nenncn pflegt und der bald nach jencs Tode sein Werk verfasste,

sagt nichts iiber das Begrabniss selbst, bemerkt nur, dass „die,

welche es besorgt batten" 5
, alsbald Botschaft an Ludwig sandten,

der nach einem Monate in Aachen eintraf, jenen fiir ihre Muhe-

waltung dankte „un<l sofort erganzte, was noch bei der Leichen-

') Karl bat allerdings 779 bei oilier Schenkung an das Kloster St. Denis

den Wunsch geitussert, dereinst dort bei seinen Vorfahrcn zu ruhen, Sim son,

Karl II, 535. Abcr das war in der Lange der Zeit entweder in Vergessen-

heit gerathen oder die Urkunde, in der er davon nur gelegeutlieh spracb,

nicbt weiter bekannt geworden.

2
) Corpus more sollempni lotum et curatnm, et maximo totius populi

luctu aecclcsiae inlatum et bumatum est. — In bac sepultus est eadem

die, qua defunctus est, arcusque supra tnmuluin deauratus cum imagine et

titulo exstructus. Titulus ille hoc, modo descriptus est: Sub hoc eonditorio

situm est corpus Karoli — . Einhardi, Vita K. M. c. 31.

3
) Einhardi Annates ad a. 814; M. G. Scr. II.

4
) Ipso eodemque die bumatum est corpus; M. G. Scr. II, 592.

s
) Qui sepulturam eius curarunt; M. G. Scr. II, 618.
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feier gefehlt hatte. Denn nachdem das Testament verlesen,

blieb von den vaterlichen Giitern nichts u. s. w. ltt

Noch vor den beiden Biographen schuf Ermoldus Nigellus

seine schraeichlerischen Lobgedichte, die oft Schilderungen von

grosster Ausfuhrlichkeit entwerfen. Doch er bringt nur die Verse:

Funera digna parant, mandantur membra sepulchro

Basilica in propria, quam sibi fecit Aquis 2
.

Der abgesandte Rampho meldet dem neuen Kaiser „Caroli funera

mesta pii
a

.

Ausser der wirklichen, von Einhard tiberlieferten Grabschrift

kennen wir noch eine poetische, deren wir schon Mher gedach-

ten 3
, die nicht lange nach des Herrschers Abscheiden verfasst

wurde. Sie geht uber die Form des Grabes sowie uber die

Beisetzung mit Stillschweigen hinweg.

Dem Schmerze, welchen der Tod des Kaisers hervorrief,

gibt der „Planctus de obitu Karoli" lebendigen Ausdruck:

9. Imperatorem iam serenum Karolum telluris tegittitulatus

tumulus.

13. Francia diras perpessa iniurias nullum iam taleni dolo-

rem sustinuit,

14. Quando augustum facundumqne Karolum in Aquisgrani

glebis terrae tradidit 4
.

So wissen die gleichzeitigen Dichter uber Karls Tod und

Begrabniss nichts anderes zu singen, als die Geschichtsschreiber

in ihrer nuchternen Prosa besagen. Auch die Epigonen bieten

nicht mchr. Der sogenannte S&chsische Poet, der gegen Ende

des Jahrhunderts Karls Thaten feierte, allerdings meist nur

Einliards Jahrbiicher in Hexameter umsetzte, erhob sich nicht

uber die schlichten Worte: „In templo situs est ibidem, quod

condidit ipse" 5
.

Auch sonst gedachte die lateinische Dichtkunst der Nach-

bliithezeit oft des Schopfers einer neuen Bildung und pries

seinen Ruhm, aber dass der. Leib, der diesen Riesengeist urn-

!
) Studiosis scpulturae gratias egit paternae, — — sed ct quod deerat

inferiis gcnitoris, promtissime explevit. Nam recitato paterno testaraento,

nihil reiictum est paternorum bonorum etc. a. a. 0.

2
) M. G. Poetae lat. aevi Carolini II, 26 v. 87 f.

a
) Oben S. 135.

4
) M. G. Poetae lat. aevi Carolini I, 434—436.

5
) M. G. Scr. I, 277.

10
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schloss, noch wohlerhalten den Wechsel der Zeiten uberdauerte,

brachte sie nicht zur packenden Darstellung.

Es ware zwecklos, hier alle Stellen zusammeu zu tragen,

in denen die damaligen und spateren Geschichtsaufzeichnungen,

Annalen, Chroniken und was sie sonst sind, grosse und kleine,

von der Bestattung Karls reden K Denn sie alle melden nichts

anderes, als dass er in Aachen begraben wurde; „sepultus cst%

heisst es meist kurz und gleichformig.

Demnach ist zweifellos, dass alle unsere Kunde bis auf

Otto IIT. nichts enthalt, was die Enthullungen der Novaleser

Chronik und Ademars auch nur im geringsten bestatigte. Gewiss

darf man darauf Gewicht legen. Sollte nicht wenigstens dichte-

rische Phantasie diesen wundervollen Stoff ergriffen haben? Die

eigenartigen Zuriistungen, das unheimliche Fest der Gruftsetzung.

die Verschliessung der Todtenkammer, waren sie nicht ein herr-

licher Vorwurf fiir den breiten Pinsel Ermolds gewesen?

Doch die Zeitgenosscn mochten sich aus irgend welchem

uns unbekannten Grunde gescheut haben, der Nachwelt die Kunde

zu uberliefern. Aber warum sollte diese sich dem Zwange

fiigen? Dass das Begrabniss nicht in Heiinlichkeit vor sich ging,

bezeugt Einhard zur Genuge. Ware dabei etwas Absonderliches,

Ungewohnliches vorgekommen, dann musste doch im Volke sich

eine Erinnerung erhalten haben, die friiher oder spater auch zur

schriftlichen Aufzeichnung gekommen ware. Aber vergebens sucht

man einen Ersatz fur die Versaumniss der Zeitgenossen bei

den Nachkommen, mochten sie sich der gebundenen oder der

einfachen Redeform bedienen.

Doch das mogen subjective Grunde sein, iiber die eben

Jeder denkt, wie er will. Meint doch auch Dahn, obgleich er

der Novaleser Chronik und Ademar keinen Glauben schenkt:

„Man muss zugeben, dass die Berichte Einhards und Thegans

das (Ademars Aussage) nicht geradezu aussc lilies sen, obzwar

ihr Schweigen bei der so genauen Schilderung des „conditorium a

iiber eine jener Zeit so ganz ungewohnliche Bestattungsform

auffallen miisste 2 ".

l
) Ohnehiu hat das in ausreichendcr Weisc Sim son gethan, Karl II,

533 ff.; Ludwig d. Fr. I, 10 if.

9
) Urgesch. der rom. u. germ.YOlkcr III, 1160. Auch Giescbrecht meint,

dass die Quellen eine sitzendc Stellung wenigstens nicht ausschliessen, I, 864.
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Mit dem „Argumentum ex silentio
tt

ist so viel Missbrauch

getrieben worden, class es mit Recht etwas anruchig ist und

der durchschlagenden Kraft entbehrt. Wir bediirfen seiner gar

nicht. Ich denke, die vorliegenden Nachrichten reichen uns,

ohne ihre Worte zu pressen und zu deuteln, vollkommen aus,

urn die spateren zu widerlegen. Sie zwingen meines Erachtens

dazu, die Erzahlungen des 11. Jahrhunderts fur falsch zu erklaren.

Ich ubergehe hier die inneren Fragen, die ethischen und

kirchlichen, sowie die physiologisch-anatomischen, die spater

zur Besprechung kommen werden, lasse auch vorlaufig dahin-

gestellt, welche Form das Grab gehabt haben mag, und stelle

nur fest, was aus dem Wortlaut der Quellen zu schliessen ist.

Einhard und Thegan verlegen gleichmassig die Beerdigung

auf den Todestag, und dieses ihr Zeugniss ist unanfechtbar K

Der Tod trat ziemlich schnell ein, sieben Tage nachdem

der Kaiser sich krank niedergelegt hatte. Fur das Begrabniss

waren keinerlei Vorbereitungen getroflfen, wie Einhards Aussage,

man sei iiber die Walil der passenden Grabst&tte uneins ge-

wesen, deutlich zeigt 2
. Demnach waren nur wenige Stunden zur

Verfiigung, und in dieser kurzen Frist soil Karls Umgebung
einen Beschluss gefasst haben, der — zum wenigsten gesagt —
ganz ausserhalb des Herkommens lag 3

? Der ktinftige Eegent,

auf den sich beim Tode jedes Herrschers zuerst die Gedanken

zu richten pflegen, war nicht anwesend, kein anderer ehelicher

Sohn, keine Kaiser in-Wittwe vorhanden. Wer von den Hofleuten

durfte demnach eine so grosse Verantwortung ubernehmen, wer

sicli crlauben, eigenmachtig uber Thron, Krone, Scepter und

air die anderen Kostbarkeiten zu verfiigen?

„Die Leiche wurde in die Kirche getragen". Schon auf

dem Throne sitzend oder wurde sie dort erst auf ihn gesetzt?

„Und begraben". ^Corpus humatum est
u

, sagen Einhard und

Thegan; „den Erdschollen anvertraut", klagt der Planctus.

Solche Ausdrticke lassenkeinen Eaum fiir eine andere Deutung,

schliessen thatsachlich den Gedanken an eine von der ublichen

abweichende Bestattung aus. Das gewahlte Wort „humatum"

wurde sonst geradezu eine Unwahrheit besagen, und zu welchem

1

) Ueber die Frist, welclie damals zwischen Tod und Beerdigung inne-

gehaltcn wurde, vgl. unten Abscbnitt VIII.
2
) Vgl. auch oben S. 144, Anm. 1.

3
) Unten Abschnitt VIII—X.
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Zwecke, da doch alle Welt gesehen hatte, was vorging? „Sub

hoc conditorio situm est corpus Karoli", lautet die Grabschrift.

Das ist die allgemeine, althergebrachte Formel, mit der Jeder-

mann nur den einen bestiraraten Sinn verband, dass die Leiche

wohlgebettet dort liege. Eine absichtliche Tauschung ware es

gewesen, sie zu wahlen, wenn der Thatbestand ihr nicht ent-

sprochen hatte.

Doch kann man einwenden, als Ludwig ankam, wird erst

die feierliche Beisetzung in jener Form stattgefunden haben,

denn wie der Astronom bezeugt. „erganzte er, quae deerant

inferiis". Nach Verlauf eines Monates ware ein neues, nicht

ohne Gewaltsamkeit auszufuhrendes Verfahren mit der Leiche,

mochte sie balsamirt sein oder nicht, etwas verspatet gewesen.

Der Astronom erklart uns zudem selbst, was Ludwig erganzte:

das Testament Karls wurde ausgefuhrt. Ermoldus Nigellus

berichtet ganz ausfiihrlich von Allem, was Ludwig damals in

Aachen that; von einem Eingriff in das Grab weiss er nichts;

nach jenen wenigen Worten uber das Begrabniss selbst, die

schon erw&hnt wurden, bringt er zur Sache keinen weiteren

Nachtrag.

Den furchterlichen Verwiistungen, welche die Normannen

tiber fast alle Theile des Reiches verhangten, fiel 881 auch

Aachen zum Opfer. Die Pfalz Karls des Grossen sank in

Asche, die Marienkirche wurde zum Pferdestall entweiht *. Doch

gelang es, die Kirchflhschatze und Heiligthiimer nach Stablo zu

fliichten und obgleich auch dieses Kloster von den wilden Feinden

nicht verschont blieb, wurden sie glticklich gerettet 2
. Vom

Grabe oder Sarge Karls wird dabei nichts gesagt. Nach einer

spaterenNachricht 3 soil die Pfalz achtzigJahre lang wust gelegen

haben, aber bei der Kronung Ottos I. war sie wohl wieder in

leidlichen Stand gesetzt. Dieses Fest mochte die Erinnerung

an die grosse Vergangenheit wachrufen, aber die damalige

Geschichtsschreibung, obgleich Widukind das Fest ausfUhrlich

schilderte, brachte sie nicht zur Aussprache. Nur gelegentlich

gedenkt einmal Otto I. in einer Schenkungsurkundc der Ver-

dienste Karls urn die Marienkirche: „ibi ipse quoque in tiunulo

') Chron. Reginonis ad a. 881 (ed. Kurze); Anu. Fuld. ad a. 881.

*) Dtiramlcr, Gcsch. des Ostfrankischen Ilcichcs II, 157; Mtthlbacbor,
Rog. n. 1531a, 1601. Vgl. auch Clemen 212.

3
) Adam von Bremen I, c. 40 schol. 8.
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pausat ltt
. Der erste Sachsenkaiser sprach also von Karls Grab-

statte, wie er es von jeder anderen gethan hatte. Denn „tumulus"

hat die ganz allgemeine Bedeutung von Grab oder Sarg,

„pausare u bezeichnet die Euhe der Todten 2
.

Es ist demnach gewiss und unbestreitbar, dass es kein

vor Otto III. entstandenes Geschichtswerk gibt, welches irgend-

wie Karls Bestattung gleich der Novaleser Chronik oder Ademar

schilderte, dass nirgends ein Wort laut wird, welches auch nur

eine leise Andeutung von ahnlichem enthielte, oder einer ent-

sprechenden Ausdeutung, ware sie auch die ktthnste oder

gewaltsamste, einen noch so schwachen Anhalt bote. Im Gegen-

theil : ganz klar und unzweideutig und mit zwingender Kraft

gehen alle Nachrichten dahin: Karl wurde begraben, wie es

ublich war. Niemand wusste etwas Anderes.

Aber hat nicht vielleicht Otto III. eine andere Kunde gehabt,

die ihn bestimmte, die Grabesruhe seines Vorfahren zu storen?

Bei einer so schw&rmerisch angelegten und nervos iiberreizten

Natur, wie sie dieser Jiingling besass, ist es nicht nothig,

ungewohnliche Beweggrunde anzunehmen. Neugierde und Mysti-

cismus waren ausreichende Triebfedern, urn Otto nach den

Ueberresten eines Mannes forschen zu lassen, der das Kaiser-

thum begriindet hatte, von dem bereits die Sage Wunderbares

berichtete.

Dritter Abschnitt.

Die Eroffnung des Grabes durch Otto III.;

Thietmar von Merseburg.

Ich habe vorhin den methodischen Grundsatz von dem

Vorrang der gleichzeitigen Quellen hervorgehoben. Nun tritt

bei unserer Untersuchung der eigene Fall ein, dass sie mehrere

Vorgange in verschiedenen Jahrhunderten zu berucksichtigen

hat, ttber welche Nachrichten vorlicgen. Denn neben der Be-

erdigung selbst darf zun&chst die Eroffnung des Grabes unter

Otto III. fiir sich das Recht einer eigenen Thatsache beanspruchen,

und die Berichte tiber sie, soweit sie derselben Zeit angehoren,

erfordern demnach ebenfalls besondere Beachtung und Be-

sprechung. Es ware ja moglich, dass sich aus ihnen manche

J

) Urkunde vom 1. August 972, M. G. Dipl. I, 569, n. 417.

*) Man braucht nur die zahlrcicben Epitaphien in den Poetae lat. aevi

Carolini durchzublftttern, um sich davon zu tiberzeugen.
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Belehrung schopfen liesse, durch welche die altere Ueberlieferung

erganzt oder berichtigt wird.

Wir kennen bereits die in der Novaleser Chrouik tiber-

lieferte Darstellung eines Augenzeugen, mit dem Ademar und

dessen Interpolator in der Hauptsaclie iibereinstimmen. Daneben

stehen nun auch einige Nachrichten aus Deutschland zur Ver-

fiigung, denen gleichfalls ein grosses Gewicht nicht abzusprechen

ist, weil ja Aachen zum deutschen Reiche gehorte und dort das

Thun des Herrschers naturgemass das grosste Interesse erregte.

Zudem sind sie frtiher als jene auslandischen Quellen entstanden.

Sehr zu bedauern ist, dass die Quedlinburger Jahrbucher, die

sonst gerade tiber diese Tage recht gut unterrichtet sind und

auch Ottos Aufenthalt in Aachen erwahnen, tiber die fiir uns

so wichtige Sache durchaus schweigen. Vielleicht konnte man
schliessen, dass ihr Verfasser nichts erfuhr, was ihm der Auf-

zeichnung werth dunkte, er also nichts von einem merkwiirdigen

Befunde hortc. Doch diirfte daraus noch kein Beweis fur oder

gegen zu ziehen sein. Das Schweigen des Chronisten ist auch

mit seinem Zartgefuhl erklart worden ; weil er Ottos Unterfangen

fiir tadelnswerth erachtete, hatte er es nicht an die grosse

Glocke hangen oder nicht der Zukunft uberliefern wollen 1
.

Zum Ersatz liegen uns zweierlei Aufzeichnungen vor, von

denen die eine in mehrfacher Gestalt iiberliefert ist. Sie stammt

aus Hildesheim. Doch ist die kurzere und wie cs scheint

altere Form nicht in ihrer ersten Niederschrift erhalten, aber

erkennbar in zwei fast gleichlautenden Ableitungen, in den

Annalen von Nieder-Altaich und in denen des Lambert von

Hersfeld 2
. Die ersteren besagen: [Otto] Aquisgrani magni

imperatoris Caroli ossa a pluribus inscita quaesivit 8
; ahnlich

steht bei Lambert zu lesen : Imperator ossa Karoli magni impera-

toris, a pluribus eo usque ignorata, invenit 4
.

Ausfuhrlicher aussern sich die Hildesheimer Jahrbucher:

„Otto III. feierte Pfingsten zu Aachen. Dort liess er aus Neu-

gierde gegen das Kirchengebot die Gebeine des grossen Kaisers

Karl ausgraben, wobei er in der Verborgenheit des Grabes
x
) So Haagen 196.

*) Ueber ihr Verhaltniss zu den verlorenen Ann. Hild. maiores vgl.

Fr. Kurze, Die Hersfelder und die grosseren Hildesheimer Jahrbiicher bis

984, im Programm des Gymnasiums zu Stralsund 1892, S. 6 if.

3
) Ann. Alt. ad a. 1000.

4
) Lamb. Hersf. ad a. 1000.
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matmigfache Wunderdinge fand. Aber dafiir verfiel er, wie

uachher offenbar wurde, der Rache des ewigen Richters. Demi

der Kaiser erschien ihm, nachdem er das so schwere Verbrechen

begangen hatte, und weissagte ihm 1." Was Karl seinem Nach-

folger verkundigte, fiigen spatere Ableitungen hinzu, namlich

den erblosen Tod 2
.

Mehr als diese durftigen Andeutungen befriedigt Thietmar

unsern Wissensdrang.

Bischof Thietmar von Merseburg, der seine Chronik unter

Kaiser Heinrich II. 1012—1018 verfasste, erwahnt einmal

den Tod Karls des Grossen 3
, ohne iiber dessen Begi-abniss eine

Benierkung zu machen. Er erzahlt dann von Otto III.: „Der

Kaiser, da er die alte, schon zum guten Theile vergessene

Gewohnheit der Romer zu seinen Zeiten erneuern wollte, that

vieles, woriiber Verschiedene verschieden dachten. Er sass allein

an einem halbkreisformigen Tische erhoht iiber den Anderen.

Da er ungewiss war, wo die Gebeine des Kaisers Karl ruhten,

liess er den Fussboden aufreissen, wo er sie vermuthete, und

graben, bis sie — in solio regio — gefunden wnrden. Das

goldene Kreuz, das an seinem Halse hing, nahm er mit einem

Theile der noch nicht verwesten Gewander an sich und legte

das Uebrige mit grosser Verehrung zurtick 4."

Diese Angaben Thietmars sind im Mittelalter nur iiber-

gegangen in die grosse, nach der Mitte des 12. Jahrhunderts

verfasste Chronik des sogenannten Annalista Saxo, der Thietmars

Worte mit denen der Hildesheimer Jahrbiicher verflocht 5
.

') M. G. Scr. Ill, 92; Ann. Hildesheim ed. Waitz (1878) 28: — Aquis-

grani —
;
quo tunc ammirationis causa magni imp. Karoli ossa contra divine

religionis ecclesiastica effodere prccepit; qua tunc in abdito sepulture mirificas

rerum varietates invenit.

») Annalista Saxo M. ft. Scr. VI, 645; Ann. Palidenses in M. G. XVI,

65; aus diesen die Sachsisehe Wcltchronik in M. G. Deutsche Chroniken II,

151. Nach letzterer hat der Diclitcr des Lohengrin (hrsg. von Riickert 1858)

seine Verse 7470 ff. (S. 198) geschmiedet.
3
) Thietmari Merseburgcnsis episcopi chronicon recogn. Frid. Kurze

(1889) 102. Die Stellc ist aus den Quedlinburger Annalen entnommen.
4
) Karoli cesaris ossa ubi requiescerent cum dubitaret rupto clam

pavimento, ubi ea esse putavit, fodere, quousque haec in solio inventa sunt

regio, iussit. Crucem auream quae in collo eius pependit, cum vestimentorum

parte adhuc imputribilium sumens caetera cum magna veneratione reposuit.

Lib. IV, c. 47.

6
) M. G. Scr. VI, 645.

Digitized byGoogle



152 Th. Lindner

Tliietmar sagt also bestimmt: man fand die Gebeine „in

solio regio", das Iieisst: „auf einem Konigsthron". So haben die

Meisten tibersetzt und grade dieses von Thietmar gebrauchte Wort
„ solium" hat stets zur Bekr&ftigung jener anderen Erzahlungen

dienen mtissen.

Die Erzahlungen des Novalesers und Ademars galten damit

fiir bewiesen.

Schon Leibnitz hat Thietmars Angaben fiir eine Bestatigung

Ademars erklart *, und noch in neuester Zeit stiitzten sich vor-

nehmlich auf sie diejenigen Gelehrten, welche meinen frtiheren

Ausfuhrungen keinen Glauben schenken wollten.

Aber muss denn „solium tt durchaus mit „Thron u
tibersetzt

werden?

Gewiss ist unbestreitbar, dass das Wort in der Kegel Thron

bedeutet und unzahlige Male in diesem Sinne verwandt worden

ist. Doch die lateinischen Lexica, vor alien die von Forcellini

und von Ducange lehren, dass es audi noch einen weiteren

Sinn besitzt. Forcellini ftihrt ein Dutzend Stellen auf, in denen

es „Badewanne tt bezeichnet, daneben eine Reihe anderer, in

denen das Gestell, auf und in welchem die Leiber von Todten

geborgen werden, so genannt wird. Audi Ducange gibt ahnliche

Nachweise. Ich will sie hier nicht alle erortern, nur einige

besonders fiir unsern Fall zutrefFende herausgreifen.

Suetonius Nero Cap. 50 beschreibt das Grabmal des Kaisers:

„in eo monimento solium porphyretici marmoris — circumseptum

est lapide Thasio". Haufiger findet sich das Wort mit diesem

besonderen Inhalt bei Curtius. Es begegnen bei ihm Wendungen,

von denen man fast glauben mochte, dass sie auch dem Ademar
in den Ohren geklungen h&tten. „ Forte enim sepulcrum Cyri

Alexander iussit aperiri, in quo erat conditum eius corpus, cui

dare volebat inferias. Auro argentoque repletum esse crediderat,

— sed praeter clipeum eius putrem et arcus duos Scyticos et

acinacem nihil repperit. Ceterum corona aurea imposita amiculo,

cui assuerat ipse, solium, in quo corpus iacebat, velavit 2."

Konig Alexander selbst war gestorben: „Septimus dies erat, ex

quo corpus regis iacebat in solio tt

. Trotz der Hitze war der

Korper nicht von der Faulniss ergriflfen worden, daher wagten

2
) Annales imperii oceidentis III, 752: Haec Ademarus —

,
quibus con-

spirans prior eo Ditmams Carolum in soUo regio sedentem inventum scribit.

2
) Lib. X, c. 5.
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die Aegypter und Chaldaer, „iussi corpus suo more curare",

an fangs nicht, ihn anzutasten: „purgavere corpus; repletumque

est odoribus aureum solium et capiti adiecta fortunae eius

insignia" *.

In den Katakomben hiessen die mit bogenformigen Nischen

iiberspannten Graber „Arcosolien a
*.

Ich kann hier natiirlich nicht auf etymologische Unter-

suchungen eingehen 8 und will auch keineswegs bestreiten, dass

solium von sedere kommt. Aber es verdient bemerkt zu werden,

dass es nur selten schlechtweg einen Sitz bezeichnet, sondern

immer einen ganz besonderen. Vorwiegend bedeutet es eben

den Thron eines Herrschers und zwar sehr oft — auch schon

im Alterthum — im bildlichen Sinne, gleich: regnum. Auch die

Rechtsgelehrten des alten Rom nannten ihren Sitz, von dem
aus sie die Belehrungen ertheilten, „solium a

; Cicero macht in

dieser Beziehung einmal einen ganz bestimmten Unterschied

zwischen solium und subsellium. Rechnet man dazu die Bedeu-

tung „Badewanne tt

, so scheint mir mit dem Worte zugleich die

besondere Bedeutung des Ein- und Abschliessens des in Ver-

bindung mit dem solium befindlichen Korpers von anderen Gegen-

standen verknupft zu sein. Damit mag zusammenhangen, dass

solium auch limen, die Schwelle, bedeutet, wie es in dieser

Bedeutung in das Franzosische „le seuil", in das Italienische

„il soglio" und, wie gemeint wird, auch in das Niederdeutsche

„Sull
u ubergegangen ist.

Daher bezeichnet „solium tt nicht einen gewohnlichen Sitz

an sich, sondern ein Gerath, welches nicht dem ausschliesslichen

Zweck des Sitzens, sondern im Allgemeinen der Aufnahme des

Korpers unter bestimmten Verhaltnissen dient. Daher war es

moglich, mit „solium a
die Badewanne und den Sarg zu bezeichnen.

Auch ein Ruhelager wurde darunter verstanden. So ist in der

letztangefuhrten Stelle des Curtius das solium, auf dem Alexanders

Korper sieben Tage lag, gewiss nicht dasselbe solium, welches,

nachdem der Korper balsamirt worden, mit Wohlgeruchen ange-

') Lib. X, c. 31.

2
) Kraus, Roma sotterranea 35 f., 358; Schnaasc, Gcschichte der

bildcndeu Kttnste III, 34.

s
) Die Meinungen der alten Gramuiatiker bei Forcellini; soust vgl.

Corssen in Kuhns Zeitschrift XVIII, 200, und Vanicek, Griech.-Lat.

Etymolog. WOrterbuch II, 1012.
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fiillt wurde. Aehnlich ist eine Stelle des Florus iiber den
Selbstmord tier Kleopatra zu erklaren. Die Konigin zieht sich

zuruck in das Mausoleum, in dem Antonius begraben lag. „Ibi

maximos indnta cultus in diiferto odoribus solio se collocavit",

und setzte die todtbringenden Schlangen an die Brust 1
. Hier

kann nur ein Ruhelager, nicht ein Sarg gemeint sein.

Sonach hat „ solium 44 keine engbegrenztc Bedeutung und der

Gebraueh im Sinne von Todtenbehaltniss ist erklarlich. So

nennen audi mehrfach fruhehristliche Dichter den Schrein, in

dem die heiligen Leiber ruhen 2
. Nun ist mir entgegengehalten

worden, dass ich eine mittelalterliche Stelle fiir diese Bedeutung

nicht beigebracht habe 3
. Ich muss allerdings gestehen, dass

ich darauf verzichtet habe und noch verzichte, die ungeheure

mittelalterliche Litteratur nach diesem einzigen Worte zu durch-

forschen, umsoinehr da ich gar nicht leugne, dass es in der

Bedeutung „Sarg u
selten vorkommt. Bei den mittelalterlichen

Schriftstellern ist in der That „solium a
fiir gewohnlich nichts

anderes, als der Thron, wirklich oder bildlich. H£ufig wird

darunter jedoch nicht bios der eigentliche Thronsessel, sonderu

audi das erhohte Gerust, auf dem er stand, gemeint. Widukind

spricht bei der Beschreibung der Kronung Ottos I. mehrmals

von einem ^solium constructum", auf das Treppenstufen fuhrten 4
.

An erster Stelle muss natlirlich der Sprachgebrauch bei

Thietmar selbst envogen werden. Giesebrecht hat ganz richtig

hervorgehoben, dass er fur Sarg „sarcophagus" sage, und zwar thut

der Chronist das nicht an der einzigen Stelle, welche Giesebrecht

anfiihrte, sondern viermal 5
; einmal erwahnt er audi einen

sogenannten Todtenbaum . Ebenso bemerkte Giesebrecht zu-

treffend, solium bedeute bei Thietmar immer: Sitz, Thron. Aber

es scheint mir da ein Unterschied moglich zu sein. Zweimal

ist unzweifelhaft der konigliche Thron gemeint 7
. Aber wenn

sich der todtlich erkrankte Erzbischof Tagino „solio suo tt

in

das Zimmer des Konigs tragen lasst, ist nicht an den Bischofs-

stuhl, wohl audi kaum an einen Sessel, sondern eher an ein

') Floras IV, cap. 11.

*) Vgl. die von mir angefiihrten Stellen in Forschungen XIX, 185 f.

3
) Wattcnbacb II, 213 (ftinfte Auflage).

4
) Lib. II, cap. 1.

5
) Lib. II, c. 43; IV, c. 37; VII, c. 17; VIII, c. 74.

6
) Truucus bb. IV, c. 71; tumba lib. IV, c. 43.

7
) Lib. I, c. 28; lib. VI, c. 6.
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bequemeres Gerath zu denken 1
. Ebenso in dem andern Falle:

Der kranke Erzbischof Waltard empfing Tliietmar sitzend „in

solio" und zeigte ilim seine Fusse, die zwar abgeschwollen

seien, aber zum Schaden seines nun noch mehr schmerzenden

Unterleibes V Der Bischof Arnulf hielt in einem Kloster Gericht,

„sedens ibidem in solio summi gradus" 3
, das heisst: Der Bischof

sass dabei auf der obersten Altarstufe. Wenn ich nicht irre,

verbindet demnach Tliietmar mit solium den Begriff einer breiteren,

geraumigen Sitzgelegenheit, auf der der Korper sich auch aus-

strecken konnte.

Thietmars Sprachgebrauch stimmt also mit dem der. al ten

Schriftwerke insofern iiberein, dass er wusste, „solium u bezeichne

nicht ausschliesslich einen Thron. Ueberhaupt scheint mir die

Voraussetzung durchaus statthaft, dass Wortbedeutungen, welche

sich bei Curtius und Sueton finden, audi den mittelalterlichen

Schriftstellern bekannt waren. Beide wurden damals viel gelesen

und haben das Latein stark beeinflusst; Sueton bekanntlich in

noch hoherem Grade, als Curtius, (lessen Einwirkung aber auch

nicht gering anzuschlagen ist*. Es ist gar nicht undenkbar,

dass Tliietmar (lurch jene Beiden oder einen von ihnen ver-

anlasst wurde, von Karls „ solium" zu reden, wie sie es von dem
des Nero, des Cyrus und des Alexander thaten; war doch auch

Karl ein Held der Vorzeit. Ohneliin liebte Tliietmar schwierige

und ungewohnliche Worte.

Ranke 5
, Giesebrecht und Rauschen betonen ganz besonders

das Beivvort „regio a und meinen, schon deswegen sei die Ueber-

setzung „Sarg tt ausgeschlossen. Grammatisch richtiger wiirde

vielleicht „regali
a

sein, wie auch Tliietmar in der That solium

regale, cathedra regalis sagt, wo er den Konigsthron meint .

Doch unterscheidet er zwischen „regius u und „regalis
a nicht so

scharf, dass ein sicherer Schluss zu begrunden ware. Beide

Worte haben bei ihm, wie iiberall im Lateinischen, auch den

allgemeinen Sinn: „eines Konigs wiirdig", also „herrlich tt

. So

bezeichnet er sogar die Himmelfahrt Christi als ein „inclitum

1

) Lib. VII, c. 1.

2
) Lib. VII, c. 10.

3
) Lib. VII, c. 38.

4
) Vgl. Ens sner im Philologus XXXII, 162 ff.

5
) Weltgcschichte VII, 79 f., wo irrthumlich solium regis, statt regio steht.

6
) Lib. VI, c. 6; Lib. II, c. 45.
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et regale misterium" K Strenggenommen hatte er iiberhaupt den

Thron Karls „imperiale tt nennen mussen, wie bei ihm die Reichs-

insignien Ottos III. als ^apparatus imperialist erscheinen*.

Vom sprachlichen Gesichtspunkte aus liegt demnach keine

zwingende Nothigung zu der Annahme vor, dass Thietmar unter

dem „solium, in quo inventa sunt Karoli ossa" nur einen Thron

habe verstehen konnen. Nichts hindert anzunehmen, dass er

das Behaltniss meinte, in welches einst Karls Leiche zur ewigen

Ruhe gebettet worden war. Daher ist die Uebersetzung „Sarg tt

statthaft", wenn audi aus Thietraars allgemeinem Ausdruck

iiber Form und Stoff nichts gefolgert werden kann. Vielleicht

hat Thietmar sogar absichtlich ein nichtssagendes Wort gew£hlt,

weil ihm die genaue Kenntniss von der Beschaffenheit desSarges

fehlte.

Doch man kann geradezu behaupten: selbst wenn sich

nirgendwo anders fur „soliuni
u

die Bedeutung Sarg nachweiseu

Hesse, sie miisste aus der gesammten Schilderung, welche Thietmar

sonst gibt, abgeleitet werden. Lagen nicht der Novaleser und

Ademar vor, kein Mensch ware auf den Gedanken gekommen,

hier solium als Thron zu fassen; man hatte eine andere Erklarung

gesucht, oder einen Missgriff im Ausdruck oder ein Missver-

standniss angenommen.

Giesebrecht und seine Meinungsgenossen folgern zunftchst

aus dem Worte „ solium", Thietmar bestatige jene anderen

Erzahlungen, dass sich die Ueberreste Karls in sitzender

St ellung befunden hatten. Doch ist das nur ein willkurlicher

Ruckschluss, denn Thietmar spricht keineswegs vom Sitzen. Er
redet nur von den „in solio" gefundenen Gebeinen und iiber

diese „Ossa" ist nicht hinwegzukommen, nicht mit alien Aus-

legekiinsten. Seine Worte: „cum parte vestimentorum adhuc

impatribi]ium tf verstarken noch den Ausdruck dor Verwesung.

Auch die Angabe, an dem Halse habe ein goldenes Kreuz

gehangen, lasst sich dagegen nicht verwerthen; solche Wen-
dungen koinmen in alien Beschreibungen von Graberfunden vor.

!

) Lib. VI, c 42.

2
) Lib. IV, c. 50.

a
) So fibersetzte scbon, ohne nabere Erklarung zu gcben, Laurent in

den Gescbichtsscbreibern der deutscben Vorzeit XI, Jahrh. I, 116. Aucb

Kurze in seiner Ausgabe Thietraars gibt mit Hinweis auf meinen Aufsatz

in den Forschungen in der Anmerkung eine entsprechende Erklarung.
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Von Krone, Scepter und sonstigen Dingen sagt Thietmar

nichts. Die Sache liegt doch so. „Solium u wird nur deswegen

als Thron ausgelegt, um den Einklang mit dem Novaleser und

Ademar zu erreichen, sonst ist die ganze Miihe uberfliissig.

Karl auf einem Throne beizusetzen, konnte nur Zweck haben,

wenn die Leiche wirklich, wie jene wolleri, in allem Herrscher-

glanz des Lebenden erhalten werden sollte. Daher konnen

die Insignien nicht daran gegeben werden, wenn nicht die

ganze Sache aufgegeben wird. Alles oder nichts, ist die

einzig mogliche Wahl. Wie wenig bietet da Thietmar, denn

selbst von einer Gruft ist bei ihm nichts zu lesen. Und end-

lich, man male sich geistig das Bild aus, was sich nothwendig

aus Thietmars sonstiger Beschreibung ergibt, wenn man sie

durch die anderen erganzen will. Knochen mit Gewandresten

wurden gefunden. Ein Gerippe, in einer Grabkammer auf einem

Gestiihl, kann nicht sitzen. Selbst wenn die frische, fleischige

Leiche mit Bandern an den Sitz geschnurt war, vermochten

diese das blosse Knochengeriisst nicht melir zusammenzuhalten.

War es vollends durch die Krone und die anderen Beigaben

beschwert, musste es noch eher zusammenbrechen. Das Ergebniss

ware gewesen ein wirrer Haufen von Gebeinen, auf und um
den Thron zerstreut, zwischen ihnen Diadem, Scepter undSchwert,

Evangelienbuch. Ein grausiges Bild, widerwartig und lacherlich

zugleich. Die zu verewigende Majestat verwandelt in schneidende

Ironie; die Verg&nglichkeit alles Irdischen! Mors imperator!

Warum sollte Thietmar so Merkwiirdiges nicht ausfiihrlicher

geschildert haben, da er doch offenbar Alles sagt, was er weiss ?

Nimmt man das verMngnissvolle Wort „solium a im naturlichen

Verstande, dann ist bei ihm Alles klar und selbstverstiindlich,

dann erscheint der Befund so, wie es nicht anders scin konnte.

Genau so steht es mit den anderen deutschen Nachrichten.

Wie die Merseburger spricht auch die Hildesheimer Ueber-

lieferung in alien ihren Gliedern nur von „Ossa u
. Die Hildes-

heimer Jahrbucher, doch sie allein, wissen allerdings auch von

„wunderbaren Dingen", die man im Grabe fand, doch daraufhin

wird wohl kaum Jemand behaupten, damit seien die Wunder-

geschichten des Novalesers und Ademars bewiesen. Ihre Fassung,

offenbar jiingcr als die Schwesternachrichten, ist romantisch zu-

gestutzt, wie schon die Erzahlung von Ottos Traum beweist.

Sonderbar genug: nach dem Interpolator Ademars wird Otto durch
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ein Traumgesiclit aufgefordert, Karls Graft zu offnen, nach dem
Hildesheimer durch ein ebensolches dafiir getadelt und gestraft.

Naturlich wurde erst nacli Ottos jahemTode dieProphezeiung

erdichtet. Die „mirificae res" des Hildesheimers mogen ruing*

mit dein angeblichen Traum auf die gleiche Stufe der Glaub-

wiirdigkeit gesetzt, auf die Rechnung der phantastischen Aus-

schmuckung geschrieben werden. Und Krone und andere Kost-

barkeiten, die doch greifbare Dinge waren, erwithnt auch dieser

unser Freund nicht.

Man mag drelien und deuteln, die deutschen Nachrichten

stehen in einem ganz unvereinbaren Gegensatz zu den aus-

landischen. Eine Vermittlung zwischen beiden gibt es nicht;

sie schliessen sicli schlechtweg gegenseitig aus. Die ersteren

bestatigen durchaus die Ergebnisse, zu denen die Untersuchung

der karolingisehen Quellen fiihrte.

Doch um alien Einwiirfen zu begegnen, ist erforderlich,

noch etwas bei der Novaleser Chronik, bei Ademar und desscn

Interpolator zu verweilcn.

So gross scheinbar die Aehnlichkeit zwischen ihnen ist,

bestehen doch auch bedeutende Unterschiede. Das Grabgewolbe,

das Sitzen auf dem Thron, den Schmuck der goldcnen Krone,

heben der Novaleser und Ademar gleichmassig hervor. Der

erstere gibt indessen Karl das Scepter in die mit Handschuhen

bekleideten Hilnde, wahrend es bei Ademar vor ihn hingestellt

ist, da er den Kaiser das Evangelienbuch auf dem Schooss

halten lasst. Auch das goldene Schwert, den goldenen Schild,

das Stiick vom Kreuze Christi, das Schweisstuch, die anderen

beigegcbenen Schatze erwahnt nur der Franzose; nur er spricht

von der Befestigung des Kopfes an das Diadem. Bei ihm ist

Alles prunkvoller, das Gold kommt hu Uebermass vor. Der

Novaleser hat tiefer poetisch empfunden: er sieht Karl wie

einen Lebenden thronen, wahrend der Andere die geschmiickte

Leiche im Sinne hat.

Diese Abweichungen beweisen schon, dass keine sichere

Grundlage eines wirklich geschauten Objektes vorhanden war.

Der Interpolator fiigte offcnbar frei erfundenes hinzu. Dass der

Kaiser Scepter und Schwert gehalten haben soil, ist nach der

Sitte undenkbar. Bei dem Chronographus des Vincentius ist

verstandesgemasse Umgestaltung bemerklich. Da ihm klar wurde,

dass die Verbindung des Hauptes mit der Krone nicht ausreichen

Digitized byGoogle



Die Fabel von der Bestattung Kails des Grossen. 159

wtirde, uni es aufrecht zu halten, befestigte er die Kette an

den Thron. Den Schild lasst er von den Romern schenken,

daftir macht er den Papst Leo, den Ademar dam it in Zusammen-

hang brachte, zum Zeugen des Begrabnisses. Dass das unrichtig

ist, kann nicht bezweifelt werden, ganz abgesehen davon, dass

die karolingischen Zeugen niclits davon sagen; es ware cine

Frist von Monaten erforderlich gewesen, urn dem Papste die

Ankunft zu ermoglichen.

Alles in Allem genommen, mochte soniit der Novaleser die

Palme der Wahrhaftigkeit verdienen. Nur erweckt seine Er-

zahlung eigene Vorstellungen. Otto verschnitt dem todten Kaiser

die Fingernagel. Es ist eine bekannte Volksmeinung, dass die

Nagel nach dem Tode weiter wiichsen. In der That ist sie

irrig, nur hervorgerufen durch den Umstand, dass die Nagel

durch die Verwesung oder das Vertrocknen des Fleisches sicht-

barer und demnach scheinbar langer werden. Karls Fingernagel

aber batten mit damonischer Kraft sogar das dicke Handschuh-

leder durchbohrt; ob die Zehennagel sich des gleichen Wachs-

thums befleissigt hatten, wird nicht berichtet. Der ganze Korper

war unversehrt bis auf die Nasenspitze, die „Otto sogleich aus

Gold erganzen liess
tt

. Fiirwahr ein geschickter Kunstler, der

sein nach genauem Maass gefeiltes Goldklumpchen in dem

morschen Moder befestigte. Dann wird die Leiche in weisse

Gewander gehullt, also umgezogen. Wahrscheinlich eine sehr

sclnvierige Arbeit, die hiibsch vorsichtig gemacht werden musste,

urn nicht die starren, trockenen Gliedmassen zu zerbrechen.

Doch was soil ich noch weiter alle Ungeheuerlichkeiten und

Unmoglichkeiten aufzahlen, auf welche eine Zergliederung der

Erzithlung in ihre Einzelheiten nothwendig fiihrt. Ich denke,

das Gesagte geniigt.

In Einem Punkte besteht ein wichtiger Unterschied zwischen

dem Novaleser und dem Interpolator Ademars. Der erstere

erregt durchaus die Meinung, dass Otto das Grabgewolbe wieder

schliessen und Alles in dem bisherigen Zustande verbleiben liess.

Manche Forscher sind jedoch anderer Meinung und vermuthen,

dass die Leiche vom Thron herabgenommen und in einen Sarg

gelegt wurde. Eine solche Veranderung deutet die Chronik

keineswegs an, im Gegentheil; doch das mag zunachst dahin-

gestellt sein. Ausdriicklich heisst es aber: Otto habe alles

Mangelhafte (deficientia) herstellen lassen; dass er den Thron
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und das Andere mitnahm, ist dadurch ausgeschlossen. Unter alien

Umstanden ist unbestreitbar: Die Ueberreste, was man auch

mit ihnen vornahm, wurden in dem Gewolbe belassen und dieses

selbst wieder zugemauert.

Das vollstandige Gegentheil versichert der Interpolator.

Nach ilim liess Otto den Korper erheben und offentlich allem

Volke zeigen, dann im rechten Theil der Kirche hinter dem

Altar Johannis des Taufers in einer goldenen Krypta bergen.

So viel ich weiss, ist in der Munsterkirche nur ein Altar des

Evangelisten, nicht des Taufers Johannes nachzuweisen, uiid

auch dieser nur in einer Nebenkapelle *. Doch das mag damals

anders gewesen sein ; Altare wechselten manchmal in dem Laufe

der Zeiten ihre Heiligen. Ausfuhrlich wird darauf erzahlt, der

Thron sei dem Polenkonige geschenkt worden. Demnach wurde

das Wundcrwerk, das sich fast zwei Jahrhunderte hindurch

nnversehrt erhalten hatte, aufgelost und zerstort. Warum und

zu welchem Zwecke das geschah, lasst sich nicht einsehen, und

es ist eine hassliche Vorstellung, wie dabei ohne Noth der Mumie

Gewalt angethan, ihr die steifen Beine geknickt werden mussten.

Der goldene Thron wurde also an den Konig Boleslaw von

Polen gesandt! Konig war der damals freilich noeh nicht, sondern

nur Herzog, doch das thut nichts. Leider hat Otto fur das

kostbare Geschenk schlechten Dank geerntet. Boleslaw oder

seine Nachfolger miissen den Thron anders verwendet haben,

denn keine Spur blieb von ihm tibrig. Nicht einmal eine Er-

innerung daran hielt sich in Polen. Ausser unserm Gewahrs-

mann scheint uberhaupt Niemand etwas von der Sache gewusst

zu haben. Dass die deutschen (Jhronisten von den Vorgangen, die

fiir das Reich nicht gerade ehrenvoll gewesen wiiren, schweigen,

konnte allerdings nicht zu sehr Wunder nehmen. Aber die spateren

polnischen Geschichtsschreiber von Martinus Gallus ab bis auf

Dlugoss wissen ganz ausfuhrlichen Bescheid uber die Gnesener

Zusamnienkunft des Kaisers mit dem Polenfursten, dem dort

angeblich die Konigskrone erthcilt worden sei 2
. Sie berichten

.

auch von den in Gnesen ausgetauschten Geschenken; Otto gab

dem Polen einen Nagel vom Kreuze Christ! und die Lanze des

*) Haage n, Prograram 29.

2
) Chronicac Polonornm in M. G. Scr. IX, 429; Vinccutius Kadlubek

in Mon. Pol. hist. II, 277; Boguchwal ebendort IV, 483; Dlugoss, ed.

Cracoviae 1873 I, 165 ff. .
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heiligen Mauritius und empfing dafttr einen Arm des heiligen

Adalbert. Von letzterem weiss der Interpolator audi. Er kennt

nur nicht die Fahrt nacli Gnesen, sondern lasst Boleslaw den Arm
naeh Aachen senden und daraufhin schickt ilim Otto als Gegengabe

den goldenen Thron Karls. Sonst scheint es mit dera Arme seine

Richtigkeit zu haben, nur dass er nicht, wie der Interpolator

behauptet, seine Statte in Aachen erhielt. Er wurde vielmehr

niedergelegt zu Rom in der von Otto dein Martyrer zu Ehren

errichteten Basilika, welche spater auf den heiligen Bartholomaeus

umgetauft wurde. Unter Urban V. brachte Bischof Johann II.

von Ermland ein Stuck davon in die Heimat 1
. Doch hat Otto

audi in Aachen, wie noch in anderen Orten, eine Stiftung zu

Ehren seines Freundes Adalbert gemacht 2
. Auch Thietmar

weiss von den reichen Geschenken, welche die beiden Herrscher

wechselten, und nach den Quedlinburger Annalen ware es

nicht unmoglich, dass Otto noch von Aachen aus nach Polen

Gaben schickte. Sie erwahnen Ottos Aufenthalt in Quedlinburg:

inde profectus sororem suam Maguntiae, Aquisgrani — una secum

summa venerationc fraternaque caritate comitante, remunerato

Bolizlavone perducens aliquantulum temporis — quievit 3
.

Doch sind die beiden Worte so sonderbar eingeflochten, dass

keiu sicherer Schluss gestattet ist. In keinem Falle wird damit

die Sendung des Thrones nach Polen verbiirgt.

Ganz im Gegensatz zu der Erzahlung des Interpolators ist

spater in Aachen die Vermuthung aufgestellt worden, der bekannte

Stuhl auf der Empore in der Rotunde, auf dem sich die Konige

nach der Kronung niederzulassen pflegten 4
, sei derjenige gewesen,

auf welchem Karl als Leiche gesessen habe. Aber schon Peter von

Beeck niachte dagegen mit Recht geltend, der sei ja von Marmor,

wahrend der rechte von Gold gewesen wiire 5
.

Wo blieb endlich die goldene Krypta, die nach dem Inter-

polator iiber den Gebeinen aufgebaut wurde? Es mag ihr wie

*) Scr. rer. Pruss. II, 420; vgl. Mon. Pol. hist. IV, 238; Vincent ins

Kadlubek (Dobromili 1612) S. 130; Martin von Troppau in M. G. Scr.

XXII, 466.

*) Haagen I, 87.

3
) M. Cr. Scr. Ill, 77.

4
) Vgl. Aus'm Wcerth in der Zoitschrlft: Die Wartburg 1886, 31;

Abbiklung in (lessen Kunstdenkinalern Tafel XXXII.
8
) Aquisgranura 74.
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dem Throne gegangen sein, denn Niemand weiss etwas von ihr,

und zu den Zeiten Friedrichs I. war sie weder in wirklicher

Gestalt noch in dem Angedenken erhalten.

Es scheint vielleicht uberfliissig, dem Interpolator eine

solche Aufmerksamkeit zu schenken. Aber auf ihn haben hervor-

ragende Forscher, namentlich Giesebrecht, mit besonderem Xach-

druck hingewiesen, auch Rauschen glaubt ihm aufs Wort.

Dalier war nothig festzustellen, dass alle Xeuigkeiten, welche

er auftischt, sich als erfunden erweisen. Auf die Geschichte

von dem armen Kanonikus, der fiir seine harmlose Xeugierde

so hart bestraft wurde, brauche ich wohl nicht erst einzugehen.

Nur die eine Frage bedarf noch einer naheren Besprechung,

ob Otto das Grab in seinem Stande liess oder die Gebeine

herausnahm und in einem andern Behalter niederlegte. Wie
wir sahen, widersprechen sich der Novaleser und der Inter-

polator in diesem Punkte, oder ist wenigstens die Auslegung

des ersteren bestritten.

Die gesammte Hildesheimer Ueberlieferung sagt darilber

nichts, wohl aber Thietmar.

Ich denke
?
seine Erklarung: Otto habe nur das Kreuz und

die Gewandstiicke mitgenommeu, caetera cum veneratione magna

reposuit, lasst nur die Deutung zu, dass er sich weiterer Ein-

griflfe enthielt. Dagegen meint Giesebrecht, „der Novaleser,

wie Thietmar sagten nicht mit ausdriicklichen Worten, dass

Alles in der Gruft unverandert geblieben sei". Ranke urtheilt

sogar: „Die Worte, caetera cum veneratione magna reposuit,

kann man wohl nicht dahin auslegen, dass er den alten Zustand

wieder hergestellt habe, sondern man muss annehmen, er habe

die Leiche wiirdiger beerdigt 1

; woraus sich dann erkliiren

wiirde, dass sie anderthalb Jahrhunderte spater (11 05) in einem

wurdigen Sarkophag gefunden wurde.*4 Rauschen sagt endlich

ganz bestimmt: ^Otto III. liess ihn aus der Gruft feierlich

erheben u. s. w. tt

Sie alle haben freilich zwingende Grunde,

denn gewiss gibt die Annahmc einer Umsargung durch Otto

die einzige Moglichkeit, die Mare von Karls Gruft mit all'

ihrem Zubehor zu retten. Denn sonst wiirden die nachstfolgenden

Nachrichten iiber das Grab ganz unzweideutig ihre Unwahrheit

und Unhaltbarkeit erweisen.

x

) So auch Kantzeler, doch aus anderen Grttnden, Rbein. Jahrb.XLII,159.
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Vierter Abschnitt.

Die Kanonisation Karls 1165.

Es ist bekannt, wie schnell sich die Sage der Person Karls

bemachtigte. Leider hat der Monch von St. Gallen, aus dessen

gegen Ende des 9. Jahrhunderts verfasstem Buche alle die

anmutliigen Erzahlungen stammen, durch welche den Kindern

zuerst die Gestalt des gewaltigen Herrschers vertraut gemacht

wird, den Tod seines Helden gar nicht beriihrt. Im 11. und 12.

Jahrhundert kain die Sagenbildung zu einem gewissen Abschluss *,

aber in dem ganzen umfangreichen Sagenkreise, der sich um den

Kaiser und seine Paladine bildete, ist kein Anzeichen einer

Ueberlieferung nachzuweisen, welche an Karls Grab haftete.

Was weiss doch der angebliche Erzbischof Turpin zu fabuliren

iiber Karl, seine riesige Leibesbeschaffenheit, seine Esslust und

seine gewaltigen Thaten, aber er hat nur erfahren, dass er in

Aachen in der selbsterbauten Kirche ehrenvoll begraben sei 2
.

Man sollte meinen, ware irgend eine Erinnerung vorhanden

gewesen, dass der Kaiser noch leibhaftig unter der Erde thronte,

musste sie irgendwo zur Gestaltung gekomnien sein. Hatten die

Dichter nicht die Geister seiner Paladine sich um ihn schaaren

lassen, wie um Kaiser Friedrich im Kiffhauser seine Edelen?

Ware nicht diese unterirdisch-damonische Heerschau ein reiz-

vollerer Stoff gewesen, als die kindischen Kleinigkeiten, mit

denen sich der oft durftige Witz der erweiternden Nachdichter-

linge abqualte?

Auch die gesammte prosaische GeschichtsschreibungDeutsch-

lands aus jener Zeit enthalt liber Karls Grab nicht mehr, als

die alten immer wieder ausgeschriebenen karolingischen Zeugen

besagten, oder was iiber Ottos frevelen Eingriff aus Thietmar

und der Hildesheimer Quelle zu entnehmen war. Da entschloss

sich Kaiser Friedrich I., seinen Ahnherrn, das Ideal seines

Kaiserthums, in die Reihe der Heiligen versetzen zu lassen und

gewaun dafur die Zustimmung des von ihm eingesetzten Papstes

Paschalis III. Am 29. Dezember 1165 land die Feier statt.

Auch iiber sie liegen gleichzeitige Berichte vor, die leider

nur kurz sind. Die Aachener Annalen erwahnen nur die That-

') Vgl. drttber Clemen a. a. 0. XII, 1 if.

*) Didici — apud Aquisgranum — houorifice sepultum ilium fuisse;

Turpini Hist. Kar. M. c. 32, ed. Castets 61.
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sache der Translatio K Die grosse Kolner Chronik, deren Ver-

fasser die besten Nachrichten haben konnte, erzahlt: „Der

Kaiser feierte Weihnachten zu Aachen. Dort erhob er am 29.

Dezember bei zahlreichcr Gegenwart von Bischofen und Fiirsten

und zum grossen Jubel des Volkes und der Geistlichkeit die

Gebeine des grossen Kaisers Karl aus dem Sarkophage, in

welchem bestattet er 352 Jahre lang geruht hatte 2." Unmittelbar

aus dem Ereignisse entsprungen zu sein scheint mir eine aus

dem Kloster Anchin in Artois stammende Nachricht, obgleich

sie nacbher zu einem unrichtigen Jahre eingereiht wurde:

„Kaiser Friedrich feierte Weihnachten in seiner Pfalz zu

Aachen. An seinen Hof kamen auf sein Gehciss alle Grossen,

geistliche und weltliche des ganzen Reiches. Sie erhoben den

Leib Karls des Grossen, welcher in der St. Marienbasilika ruhte,

aus dem marmornen Grabe und legten ihn in einer holzernen

Lade mitten in der Kirche nieder" 3
. Diese „holzerne Lade*4

wird vermuthlich nur fiir die erste Zeit die heiligen Gebeine

aufgenommen haben, bis der kostbare Schrein fertig war. Denn

andere Nachrichten, die allerdings etwas spiiter sind, berichten

ausdrucklich von einem goldenen Behalter, in dem die Gebeine

geborgen wurden 4
. Die meisten nachfolgenden Chronisten gedachten

dieser festlichen Erhebung des Frankenkaisers, ohne weiteres

Wissenswerthe beizubringen; sie konnen bei Seite gelassen werden.

Zum Gluck erhalten wir anderweitig eine werthvolle Er-

ganzung dieser lakonischen Notizen. Im Auftrage Kaiser Fried richs

verfasste kurz nach der Kanonisation ein unbekannter Aachener

Kleriker eine Vita Karoli Magni 5
, fur die er alien ihm zur

Verfugung stehenden Stoff benutzte. Ohne Bedenken nalim er

grosse Stiicke der sagenhaften Geschichtserzahlung aus Pseudo-

Turpin und einem Berichte tiber des Kaisers Heerfahrt nach

) M. G. Scr. XVI, 686.

9
) Extulit de sarcophago ossa Karoli M. iinperatoris, ubi scpultus

quieverat annis 352; M. O. Scr. XVI I, 779.

3
) De tuiuulo marmoreo levantes in locello ligneo — reposuerunt. Sige-

bcrti continuatio Aquicinctina, M. G. Scr. VI, 411.

4
) Miracula S. Heinrici, M. G. Scr. IV, 815. Gesta cp. Camcrac. bei

Bouquet, XIII, 521; Gottfried von Viterbo, Scr. XXII, 159, 220;

Gaufredus Vosiensis J>ei Labb6, Bibl. nova II, 314. Das Magnum chron.

Belg. (bei Pis tor ins III, 208), das viel sp&ter ist, spricht von einer silbernen

Bahre.
6
) Herausgegeben von Rauscben a. a. 0.
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Jerusalem auf. Ueber Tod und Begrabniss wusste er jedoch nichts

anderes anzugeben, als ihm Thegan und Einhard boten l
. Nur

drei Worte schob er in des Letzteren Text ein: Corpus igitur

more sollempni lotum et curatum et aromate conditum
maximoque etc. Den kleinen Einschub entnahm er wahrschein-

lich einer in der zweiten Halfte des 11. Jahrhunderts entstan-

denen „Descriptio qualiter K. M. clavum et coronam Domini

a Constantinopoli Aquisgrani detulerit", in der es heisst: impe-

riali more aromatizatus ibidem sepulture traditus est 8
. Also

weittragende Schlusse darf man darauf nicht bauen; es war

eben iiblich, in den Sarg vornehmer Personen wohlriechende

Dinge zu legen 3
.

Ausserdem ist vorhanden ein grosses Privileg Friedrichs

fiir Aachen vom 8. Januar 1166. In ihm sagt der Kaiser: Corpus

eius sanctissimum pro timore hostis exteri vel inimici caute

reconditum sed divina revelatione manifestatum elevavimus 4
.

Alle Berichterstatter, die Kolner und die Kammericher

Chronik, sowie der Monch von Anchin stimmen darin uberein,

dass die Gebeine in einem Sarkophage lagen. Diese Thatsache

ist unerschutterlich. Der Kolner konnte seine Meinung, der

Sarg sei der ursprungliche, in dem Karl seit 352 Jahren geruht

habe, natiirlich nur auf Vermuthung grunden, aber es ist klar,

dass er wie alle Uebrigen von einer in friiherer Zeit vorge-

nommenen Aenderuug keine Kunde hatte.

Soviel ist gewiss, die gesammten deutschen Zeitgenossen

wussten nichts von eiuer Bestattung, wie sie der Novaleser und

Ademar schilderten; sclbst hier in Aachen war davon durchaus

nichts bekannt. Und weiter: Die Oeffnung des Todtenschreins

ergab nichts ungewohnliches. Nichts als Gebeine wurden gefunden.

In den zeitgenossischen Quellen wird kein Reliquienstuck erwahnt,

das damals dem Grabe entnommen worden ware. Wie hatte

man Krone und die anderen Insignien ubersehen und unerwahnt

gelassen? Friedrich wiirde sie als hochste Schatze betrachtet

') A. a. 0. 89.

*) A. a. 0. 113. Aus Ademar kOnneu die Worte nicht entnommen

sein, da dieser dem Biographen nicht bekannt war.

3
) Vgl. nnten Abschnitt VII.

4
) Ueber dieses Privileg handelt ausfiihrlich Loersch bei Rauschen

a. a. 0.; unsere Stelle steht S. 155.
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haben. Auch von einem Gewolbe ist nirgends die Rede 1
. Wir

sahen 2
, wenn die Novaleser Chronik richtiges erzahlte, musste,

wenn nicht die thronende Leiche, zum mindesten der Sarg mit

alien anderen Schatzen in einer Grabkammer vorgefunden werden.

Vollends unhaltbar wird das Gerede des Interpolators.

Wenn Karls Ueberreste in einer goldenen Krypta hinter einem

Altar zur Verehrung ausgestellt waren, brauchte man den Sarg

nicht erst zu suchen und Kaiser Friedrich bedurfte keiner

„divina revelatio", urn ihn zu finden. Dieser sagt vielmehr, der

Korper sei n vor jeder Antastung sorglich verborgen" gewesen.

Auch Giesebrechts und der Anderen Behauptung, erst

Otto III. habe seiner Zeit die Sarglegung vornehmen lassen,

erweist sich gegeuuber diesen schlichten Berichten als unstatt-

haft. Nur aufgestellt, urn den Novaleser und die Franzosen zu

halten, bricht sie mit diesen zusamnien. Oder soil der Umstand,

dass Friedrich die Gebeine in einem Sarkophag vorfand, die

Meinung erhiirten, urspriinglich hatte der Korper auf einem

Throne gesessen und erst Otto ihn im Sarge verschlossen? Die

Spuren der angeblichen fruheren Beisetzungsart konnten unmog-

lich ganz getilgt sein, wenn sonst an den Berichten iiber sie

etwas wahres ist, und wir mussten davon irgend welche Nach-

richt besitzen. Es ware ein seltsames Verfahren, das Kameel

hinunterzuschlucken und die Mucken zu seihen, jenen Quellen

das Seltsamste zu glauben und ihre sonstigen erganzenden

Angaben als uurichtig und werthlos einfach zu streichen.

Daher kann auch Thietmars „reposuit u
nicht so ausgelegt

werden, wie Ranke denkt 3
. Und getrost konnen wir die Reihe

unserer Folgerungen mit der wichtigsten beschliessen: Thietmar

wollte mit seinem „solium regium u nur einen des Herrschers

wiirdigen Todtenschrein besagen.

Wie die gleichzeitigen deutschen Erzahlungen iiber Ottos

Grabesoflfnung unbefangen betraclitet durchaus die in den karo-

lingischen Quellen aus der Todeszeit enthaltenen Nachricliten

iiber die Bcerdigung Karls bestatigen, so thun das in viel

2

) Platner ubersetzteallerdings indenGeschichtsscbreibernderdeutschen

Vorzeit XIII, Jahrb. I, 77, den ^sarcophagus" der Kolner Chronik mit „Qrab-

gowolbe", weil ihm die Fabel vorschwebte. Ueber die Gruft vgl. auch unten

Abschnitt XII.

-') Oben S. 162.

3
) Vgl. Abschnitt III.
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hoherem Grade— geradezu unwiderleglich — die zeitgenossischen

Mittheilungen iiber die Kanonisation.

Funfter Abschnitt.

Die spateren Ansichten iiber Karls Grab bis zur Neuzeit.

Karl blieb nun Gegenstand frommer Verehrung. Seine

Gebeine wurden 1215 in den prachtvollen von den Aachenern

gestifteten Reliquienschrein, der nocli heute in der dortigen

Schatzkammer vorhanden ist, niedergelegt; Konig Friedrich II.

schlug eigenhandig die Niigel ein 1
. Im Jahre 1333 bcsuchte

Petrarca Aachen 2
. Er Hess sich von den Priestern mancherlei

erzahlen und interessirte sich besonders ftir die auch anderweitig

uberlieferte Sage, wie Karl seine verstorbene Buhlerin oder

Gattin noch iiber den Tod hinaus liebte, bis der unter der Zunge

der Leiche verborgene Liebeszauber entdeckt und entfernt

wurde. Er schildert die Vorliebe des Kaisers fiir die Stadt,

in der er dauernd seinen Sitz nahm, Kirclie und Pfalz erbaute.

„I)ort vollbrachte er den Rest seines Lebens und dort wurde

er begraben." Die Priester erzahlten ihm also nichts davon,

wie einst der Kaiser dort. noch lange nach seinein Tode in der

Gruft thronte.

Petrarcas kaiserlicher Freund, Karl IV., blickte mit der

frommen Ehrfurcht, die er alien Heiligen widmete, auch zu

seineni grossen Vorganger und Namensvetter empor. Daher

enipfing die Stadt Aachen manches Zeichen seiner Gunst. Als

ihm sein Sohn Wenzel geboren wurde, schickte der erfreute

Vater so viel Gold nach Aachen an das Miinster, als das Kind

wog; von Jugend auf sollte das Gliick des kiinftigen Kaisers

an den Stuhl Karls des Grossen gekniipft werden. Ein zweiter

bohmischer Heiliger erhielt jetzt in Aachen eine Statte der

Verehrung. AVie Otto III. einem Stifte den Namen des heiligen

Adalbert beilegte, errichtete Karl IV. deni lieiligen Wenzel einen

Altar.

Die Konigskronungen in Aachen boten oft Gelegenheit, Karls

des Grossen zu gedenken, unzahlige Male berichteten von ihm

die Chroniken und Geschichtssclireiber; die Sagenbildung schlang

um seine Person weiter ihre iiberwuchernden Ranken. Aber nur

') Reiner us Leod. in M. G. Scr. XVI, 651.

*) Ep. fam. I, 3.
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die wenigen, gegenuber der grossen Mehrzahl der anderen fast

verschwindenden, denen der Geschichtsspiegel des Vincenz von

Beauvais in die Hande kam l
, hatten ein Wissen von dessen

angeblicher ersten Bestattung. Sonst war davon in Deutsch-

land nichts bekannt; das Volk, selbst die Aachener Biirgerschaft

blieb von der fremden Erdichtung ganzlich unberuhrt. Und doch

war Karl der Grosse nach wie vor der Stolz von Aachen.

Zu Anfang des 15. Jahrhunderts machte der franzosische

Humanist Jean de Montreuil eine Reise den Rhein aufwarts,

von der er einen sehr interessanten Bericht hinterlassen hat.

„In Aachen wird der Sarkophag und, wie sie sagen, Haupt

und Schwert unseres grossen Karl so hoch geschatzt, dass die

Britten ihren Artur nicht in solchen Ehrcu halten, und sie

erwarten seine Wiederkunft vor dem jungsten Gericht 2".

Aus der Schaar der Geschichtsschreiber der deutschen

Renaissancezeit, in welcher das Studium der deutschen Geschichte

mit Eifer betrieben wurde, nenne ich nur deu bedeutendsten,

Aventin, der vielleicht auch Aachen selbst besucht hat. Seine

vornehmste Quelle war Einhard; nach ihm erzahlt er die Be-

erdigung Karls in der Marienkirche : „Ubi adhuc religiose colitur

et eius sepulchrum aditur atque monstrari solet, nam anno 1 166 —
in numerum caelitum relatus est". Auch ihm war nichts anderes

zu Ohren gekommen 3
.

Die gelehrte Geschichtsforschung holte unernmdlich die

alten Denkmaler der Ueberlieferung aus dem Staube hervor und

machte sie durch Veroffeiitlichung der allgemcinen Benutzung

zuganglich. Der Franzose Pithou gab 1588 und 1594 den

Ademar, den Monachus Engolismensis, wie er ihn nanunte 4
, ini

Druck heraus. So fand dessen Erzahlung jetzt weite Verbreitung.

Zuerst und gleich nach dem Erscheinen verwerthete sie der

gelehrte Kardinal Baronius 5
, der aber irrthiimlich Thegan als

Gewahrsmann nannte. Aus Baronius schopfte, daher dieses Ver-

l
) Vgl. oben S. 141.

8
) Martene, Coll. ampl. II, 1416. Schon zur Zeit des ersten Kreuz-

znges erwartete man die Wiederkunft Karls, wie Ekkehard von Aura
bericbtet, M. G. Scr. VI, 215.

*) Annales ducum Boioariae in Sammtliche Werke II, 510; ebenso in

deutscher Sprache in der Bayerischen Chronik a. a. 0. V, 159.

4
) Vgl. oben Abschnitt I.

5
) Annales ecclesiastici ad a. 814.
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sehen wiederholend, der erste neuere Geschichtsschreiber von

Aachen, Peter von Beeck 1
.

An die Fabel wurden natiirlich weitere Krfindungen ange-

kniipft. Ein antiker Sarkophag wurde zu dem Karls des Grossen

gestempelt 2
. Ausserdem zeigte man in Aachen drei Reliquien-

kapseln, die theils an dem Halse Karls, theils gar an der Kette,

welche sein Haupt mit dem ThronsSssel verband, gehangen

hatten, der beriihmte Evangelienkodex sollte derselbe sein, welcher

einst auf den Knieen der Leiche gelegen hatte; selbst die Reichs-

insignien in Niirnberg, Krone, Scepter, Reichsapfel, sogar der

Mantel galten fur die Karls, welche Otto III. dem Grabe ent-

nommen habe 3
. Andere begnugten sich nicht mit der von

Adeinar gegebenen Beschreibung, sondern bereicherten sie durch

frei hinzugedichtete Ziige 4
. Allerdings wagten auch einige

Zweifler ihre Bedenken auszusprecheu, doch knupften sie sich

nur an die Aussage Einhards, Karl sei an dem gleichen Tage,

an dem er starb. auch begraben worden; sei das richtig, danu

konnten die anderen Erzahlungen nicht stimmen 5
. Doch diese

ohnehin sehr bescheiden vorgetragenen Zweifel verfingen nicht,

namentlich seitdem die besteclieudc Erzahlung des Chronicon

Novaliciense mehr bekannt geworden war unci Ademars Bericht

durchaus zu bestatigen schien. Die grosse Menge wissenschaft-

licher und unwisseuschaftlicher Geschichtsschreiber der neueren

Zeit folgten vertrauensvoll dem Italiener und dem Franzosen

Ademar nebst seinem Interpolator. Nicht bios in Deutschland

geschah das; auch die franzosischen Gelehrten, wie noch in

*) Aquisgranum 1620. Ihin folgten Noppius, Aacher Ohronik 1632

und K. F. Meyer, Aachensche Geschicbten 1781.

*) Vgl. unten Abschnitt XI.

:!

) So scbon Beeck, dem darin zuniichst Thenen, Leben desz heil.

Caroli M., Koln 1658, folgte. Ludewig in Opuse. misc. II, 46, bestritt die

Herkunft der Niirnbergcr Reichsklcinodien aus Aachen; gegen ihn erciferte sich

in seiner bizarren Weise Meyer in seinen Aachenscbcn Geschicbten 792 ff.

4
) Einige Kuriosa hat Haagen im Programm S. 25 zusammengestellt.
6
) Namentlich Schminckc a. a. 0. 136 erhob dieses Bedenken, ihm

folgten Hcerkens in seiner Ausgabe des Einbard und Heinricb von

Bttnau II, 619. AuchMannert, Gcsch. der alten Deutschen II, 493, wollte

die Sache nicht recht glauben. — M. L. Schmidt und Luden in ihren

deutschen Gescbichten erzablten nur uach Thietmar die Oeffnung des Grabes

durch Otto III., gingen aber uber das verhangnissYolle ^solium" stillschweigend

hinweg.
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neuester Zeit Gaston Paris l und Vetault 2
, vertraten eifrig die

Fabcl, die ilir alter Landsmann zuerst iu der Litteratur ver-

breitet hatte.

Sechster Abschnitt.

Das Verhalten der frischen Leiche.

Von Hermann Wclckcr.

Eine menschliche Leiche kann auf eineni Stuhle oder Sessel

nur mit Hille kiinstlicher Befestigung in sitzender Stellung

aufrecht erhalten werden, es ware denn, woriiber mir Versuche

niclit zu Gebote steben, dass

1. die vorber in sitzender Stellung flxirte Leiche in dieser

Stellung todtesstarr geworden ware, in welchem Falle dieselbe

auch nach Entfernung der Fesseln einige Zeit lang in sitzender

Stellung verharren, bei Nachlass der Starre aber zusammen-

sinken wiirde;

2. die Leiche in sitzender Stellung durch Balsamirung oder

sonstige Behandlung getrocknet wiirde.

Beide Annahnien durften in dem gegebenen Falle bereits

im Hinblick auf die danmligen physiologischen Kenntnisse und

auf den Stand der mittelalterlichen Balsamirkunst ausgeschlossen

erscheinen.

Leichen erwachsener Manner, die ich (behufs Untersuchungen

iiber Kopfstellung und Blicklinie) 1 bis 2 Tage nach dem Tode

in sitzender Stellung zu beobachten wunschte, bedurften zur

Erhaltung in einer dem Lebenszustande cinigermassen ent-

sprechenden Haltung der Fesselung

1. durch einen um Bauch und Stuhllehne festgeschlungenen

Gurt;

2. durch einen nach Anbringung eines passend in den

Nacken geschobenen Pointers um den Hals gefuhrten Riemen,

der durch eine an der Vorderseite der Stuhllehne angebrachte

Oese lief;

3. Befestigung des Kopfes durch zwei von der Lehne aus

nach vorn gerichtete Schienen, welche den Kopf in der Schlafen-

gegend fest zwischen sich nahmen;

]

) Histoire po6tique de Charlemagne, Paris 1865.

*) Charlemagne, Tours 1877; die zweite Auflagc 1880 habe ich nicht

gesehen.
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4. Fixirung des Kopfes durch einen Riemen, welcher das

Herabsinken auf die Brust verhutete. Zur Erhaltung der Positur

diente ferner

5. Festbinden der Vorderarme auf Armlehnen von passender

Hohe.

Versucht man, eine Leiche ohne Anwendung dieser oder

ahnlicher Mittel aufrecht auf einen Stuhl zu setzen, so siukt

sofort der Kopf auf eine Schulter, der Lendentheil der Wirbel-

saule maclit nach rechts oder links bin eine Verbiegung, die

Leiche sinkt nach der Seite oder nach vorn rutschend vom Stuhle.

Sollten besonders glinstige, in der Form und Polsterung

des Stuhls, in der Bekleidung der Leiche u. s. f. liegende Ver-

haltnisse (was inir jedoch durchaus zweifelhaft erscheint) fiir

eine kiirzere Zeit eine einigermassen befriedigende Haltung der

Leiche ermoglicht haben, so wiirde ganz bestinnnt durch Gleich-

gewichts-Veranderungen, die bereits in den nachsten Stunden

die Verdunstung und die weitervorschreitende Verwesung mit

sich bringen, die Leiche ztisammensinken.

Denkbar ist es, dass in einem bestimmten Falle, in welchem

die Bestattenden die Erhaltung der Leiche in sitzender Stellung

beabsichtigten und die Bedingungen fiir die Erhaltung dieser

Stellung kannten, sie die nothigen Fesseln und Stiitzen derart

unter die Kleiclung versteckt anbringen konnten, dass diese

kunstlichen Mittel ohne nahere hierauf gerichtete Untersuchung

nicht bemerkbar waren. Die Frage, ob diese Annahine in dem

gegebeneu Falle zulassig ist, liegt nicht in der mir gestellten

Aufgabe.

Siebenter Abschnitt.

Die Einbalsamirung.

Es ist wohl kaum nothig auseinanderzusetzen, wie undenkbar

es ist, dass an der frischen Leiche des verstorbenen Kaisers

alle die Handlungen vorgenommen wurden, welche erforderlich

gewesen waren, urn sie in sitzender Stellung zu bewahren. Ich

will nur auf einiges aufmerksam machen. Die Bandagen konnten

nicht wohl iiber dem kaiserlichen Ornate angebracht werden,

ohne den Eindruck vollkommen zu zerstoren, und wurden dann

auch kaum, nicht einmal fiir kurze Zeit, ihren Dienst ausreichend

verrichtet haben. Legte man sie aber iiber den blossen Leib,

wie sollten dann die Kleidungsstucke in angemessener Weise
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angezogen werden ? Hochstens liatte ein kunstfertiger Schneider

sie erst zerschneiden und nach dem Umlegen wieder zusammen-

nahen miissen. Soil 3as ini Palaste, in dem Sterbezimmer, oder

in der Kirche geschehen sein? Vor oder nach der Leichenstarre?

Und das Alles hatte geschehen niiissen in fliegender Eile, an

ein und demselben Tage 1
, ohne dass irgeud Vorbereitungen

getroffen waren, ohne dass man im ersten Augenblick wusste,

wohin man uberhaupt die entseelte Hiille bringen wollte.

Aber Karl kann ja einbalsamirt worden sein. Denn Ademar
sagt ausdriicklich, der Korper sei „aromatisirt tt worden. Der
Interpolator sagt daruber nichts, doch konnte der „permaximus

odor", den nach der Novaleser Chronik die Eintretenden ver-

spiirten, nicht als Verwesungsdunst, sondern als Geruch der

Spezereien, mit denen das Grabgewolbe erfiillt und die Leiche

behandelt war, gedeutet werden.

In der That ware ja fiir die Erhaltung des Korpers die

Einbalsamirung erforderlich gewesen. Ich will hier nicht noch-

mals erortern, wie weit die kurze zu Gebote stehende Frist

ausgereicht hatte, um ein solches Verfahren in zureichender

Weise auszufuhren, auch nicht die Schwierigkeit betonen, welche

in diesein Falle sich noch besonders ergab, weil ein in sitzender

Stelluug festgebundener Leichnam zu bearbeiten war.

Ganz abgesehen von alien diesen Bedenken ist der Zweifel

gerechtfertigt, ob damals uberhaupt die Fahigkeit vorhanden

war, eine Leiche so zu behandeln, dass sie langere Zeit der

Faulniss widerstand. In wie hohem Grade die Aegypter sie

besassen, ist bekannt. Ihr Verfahren war jedoch ein sehr griind-

liches und langwieriges und die feste Umwickelung des Korpers,

auch des Kopfes, machte dabei die Hauptsache aus. Die Romer

besassen dies! agyptische Kunstfertigkeit nicht, und ob ilire

Kenntniss, die Leiche gegen die Verwesung fur langere Zeit

widerstandsfahig zu machen, die Stiirme der Volkerwanderung

iiberdauerte und zu den Franken iiberging, steht dahin. Nach

allem, was wir wissen, ist eine solche Ueberlieferung sehr wenig

wahrscheinlich.

Die erste und unerlassliche Bedingung ist, die Weichtheile

im Innern, die Eingcweide und womoglich auch das Gehirn

zu entfernen. Das war naturlich auch im Mittelalter bekannt

') Vgl. Abschnitt VIII.

Digitized byLjOOQlC



Die Fabel Von der Bestattung Karls des Grossen. 173

und die Operation erfolgte in der Kegel, sobald ein langerer

Transport der Leiche in Aussicht stand. Auf Kriegsztigen und

in fernen Landen wurde noch anders zu Werke gegangen. Ent-

weder schnitt man das Fleisch von den Knochen ab, sodass

die Sehnen eintrocknen konnten, oder zertheilte die Leiche und

kochte die Stttcke, sodass nur die ansgeschalten Knochen mit-

genommen wurden. Wenn es ging, wurden die Weichtheile,

namentlich das Herz, an dem Orte, wo die Zubereitung des

Korpers stattfand, feierlich beigesetzt, doch auch in fest ver-

schlossenen Buchsen in die Heimat mitgefuhrt 1
. Spater entstand

der Gebrauch, uberhaupt die Intestina holier PersOnlichkeiten

an einer andern Stelle beizusetzen, als den Korper; hiess doch

sogar in Magdeburg die St. Gangolfs-Kirche, in der die inneren

Theile der Rrzbischofe niedergelegt wurden, im Volksmunde die

„Kaldaunenkirche tt 2
.

Ottos I. Eingeweide wurden in Memleben begraben, der

Korper nach Magdeburg ubergefiihrt 3
; ebenso blieb Konrads IT.

Inneres in Utrecht zuriick 4
.

Dass bei Karl dem Grossen eine „evisceratio tt geschehen

ware, wird weder berichtet, noch ist sie wahrscheinlich, da die

schnelle Bestattung am Sterbeorte selbst sie unnothig machte.

Die Verwesung abzuhalten bezweckten mancherlei andere

Mittel. So war der Sarg des bekannten, iin Kampfe gefallenen

Geschichtsschreibers Nithard mit Salz gefiillt 5
, das wie auch

Asche zur Konservirung diente; auch die ausgeweideten Leichen

wurden damit vollgestopft. Doch war es audi sonst ublich, die

Leiche mit Wohlgeriichen zu umgeben, wie schon zu biblischen

Zeiten Spezereien in die die Leiche umhullenden Tiicher gewickelt

*) Ueber Einbalsamirung und dgl. im spateren Mittelaltcr handolt Alw.

Schultz, Das hofische Leben im Mittelalter II, 464 IF.; vgl. dazu Kauff-
mann in der Zeitschr. flir deutsche Philologie 1892. Ferner Arcbiv fur

Anthropologic IX, 185 if.; VIII, 288; Giesebrecht in Baltische Studien

XII, 125 if.; XIII, 81 f.; 89 if. Allerhand freilicb sehr unkritisch verarbeitete

Curiosa aus antiker und neuerer Litteratur liber Bestattung und Behandlung

von Leicben hat gesammelt Laur. Beyerlinck, in seinera Magnum Theatrum

vitae humanae II, 1—21, Lugduni 1656. Aehnliches versuchte Erasmus
Francisci, Die Ehre der verblichenen alten Heiden, Juden und Christen,

Ntirnberg 1690.

2
) Deutsche Stadte-Chrouiken, Magdeburg I, 312.

3
) Thietmar II, c. 43.

4
) Wipo c. 39.

5
) Hariulfi chron. Centul. bei Ach6ry Spicilegium IV, 602.
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wurden \ Ein Gedicht der karolingischen Zeit nennt die Stoffe, die

fiir wirksam galten:

Quorum corpora insimul condidit episcopus

aromata et galbanum, stacten et argoido,

myrra et gutta et cassia et tus lucidissimum 2
.

So wurde audi die Leiche Ottos I. „aromatibus conditum",

ebenso der Korper Konrads II. „ut optime excogitari poterat,

involutum et reconditum" 3
. Vom Abte Dietrich von St. Hubert,

der 1087 starb, heisst es: balsamo et aliis pretiosis aromatibus

delibutus — in sarcophago est sepultus 4
.

Doch crreichte man damit geringe Wirkung, wie das Schick-

sal der Leiche Karls des Kahlen zeigt. Er wurde unterwegs,

nachdem er auf der Heimkehr aus Italien den Mont Cenis iiber-

schritten, in einer elenden Hiitte vom Tode hinweggerafft. Die

Begleiter offnetcn den Leib, entfernten das Innere, fiillten ihn,

so gut sie konnten, mit Wein und aromatischen Stoffen und

legtcn ihn in einen Sarg. Doch wurde der Gerucli bald so arg,

dass sie die Leiche in eine innen und aussen verpichte, mit Leder

iiberzogene Tonne verschlossen. Audi das half nichts; daher

musste die Absicht, den Korper nach St. Denys zu bringen,

aufgegeben und dieser in der Tonne auf einem Klosterkirchhofe

verscharrt werden 5
.

Jedenfalls war demnach die Einbalsamirungskunst sehr

gering und durchaus unfahig, solche Kunststiicke zu leisten,

wie sie ihr zugetraut worden sind. Ausserdein w?are bei Karl

noch der erschwerende Umstand hinzugekommen, dass seinLeich-

nam der Einwirkung der Luft unterlegen hatte. Selbst die

harten agyptischen Mumien leiden, wenn sie aus dem Sarge

genommen und der schutzenden TImhullung beraubt sind. Oft

genug gehen Leichen, die leidlich erhalten gefunden werden,

sofort zu Grunde, wenn die frische Luft Zutiitt erhalt.

W\r ist auch die Vermuthung ausgesprocheu worden, Karls

Leiche konne sich auch ohne kiinstliche Mittel erhalten haben.

Denn bekanntlich gibt cs in verschiedenen Orten Raumlichkeiten,

in denen Leichen durch gewissc Luftverhaltnisse mumifizirt

') Evang. Joh. 19, 39.

") M. G. Poetae latini acvi Carolini I, 122.

3
) Thictraar II, c. 43; Wipo c. 39.

4
) M. G. Sc-r. XII, 57.

6
) Annales Bertiniani ad. a. 877; rnc. Waitz 137.
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werden, wie in der sogenannten Bleikararaer in Bremen, in den

Griiften von Poppelsdorf, Quedlinburg, des Kapuzinerklosters von

Palermo und anderwarts. Aber dann miisste man in Aachen

von vornherein mit einer solchen Moglichkeit gerechnet haben,

da die Bestattung Karls in der bewussten Weise nur Sinn gehabt

hatte, wenn die Leiche lange erlialten blieb. Wie unwahrscheinlich

das ist, liegt auf der Hand. Ausserdem hat es, wie wir schen

werden, im Aachener Mttnster gar keine Gruft gegeben 1
; von

einer mumifizirenden Eigenschaft derselben konnte also nichts

bekannt sein.

Ware Karl so einbalsamirt gewesen, dass das Fleisch, wenn

audi vertrocknet, erlialten blieb, dann miissten sich noch jetzt

an seinen Gebeinen Spuren davon finden. So viel ich weiss, ist

das nicht der Fall.

Achter Abschnitt.

Der Gebrauch bei Beerdigungen im fruheren Mittelalter.

Ich habe bereits wiederholt meine Ansicht angedeutet, eine

Beisetzung des Kaisers in jener Weise wttrde den kirchlichen

und sittlichen Anschauungen der Zeit widersprochen haben. Dass

sie eine ungewohnliche gewesen ware, ist von vornherein gewiss,

und auch Ranke, obgleich er fiir die Ueberlieferung eintrat,

erkannte an, dass die Leiche keine „wurdige tt Behandlung er-

fahren habe. Indesseu aus dem ausserlichen Umstand, dass hier

ein alleinstehender Fall vorlage, liesse sich noch nicht mit aller

Sicherheit schliessen, dass er unmoglich war. Anders ist die

Sache, wenn der Nachweis erbracht werden kann, dass die

Gebrauche und Ansichten der Zeit einen solchen Vorgang nicht

gestattet batten. Gerade so feierliche und inhaltsschwere Hand-

lungen, wie die Todtenbestattung, haben zu alien Zeiten, bei

alien Volkern und bei alien Religionen so fest bestimmte Formen,

dass eine Abweichung davon als ein Frevel an dem Todten

erscheinen wiirde, der nicht nur seine Grabesruhe und sein

zukunftiges Leben beeintrachtigen, sondern auch den Schuldigen

verhangnissvoll werden miisste.

Wie wir bereits sahen, haben wir in den karolingischen

Quellen sehr genaue Nachrichten uber Jen gesammten Hergang

bei der Beerdigung Karls, und es wird in erster Stelle darauf

ankommen, ob die Einzelheiten, welche wir dort erfahren, uber-

j
) Unten Abschnitt XII.
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cinstimmen mit dem, was uns sonst aus jener und der nachst-

liegenden Zeit bekannt ist.

Allerdings wird da em Uebelstand fiihlbar. Die erste Be-

sorgung eines Leichnams nach dem Eintritt des Todes wird

meist vollzogen von wenigen, gewohnlich untergeordneten und

in ihrem unerfreulichen Geschaft geubten Leuten in der stillen

Kammer. Sie befolgt daher in der Regel ein selbstverstandliches

und gleichmassiges Verfahren, gehort gewissermassen zu der

Befriedigung der leiblichen Bedurfnisse, und pflegt daher in den

Geschichts- und anderen Werken niclit weiter beschrieben zu

werden. Erst wenn die Leiche in den Stand gesetzt ist, feierlich

rait grosserem oder geringerem Pomp zu ihrer Ruhestatte geleitet

zu werden, komnien die besonderen Zuriistungen zur Geltung,

welche die Schaulust erregen und nicht selten in ausfuhrlichster

Form der Nachwelt iiberliefert worden sind. So ist nur mit

eiuigeni Suchen, mit dem Zusammentragen gelegentlicher, weit

zerstreuter Stellen ein Bild von den einzelnen Handlungen zu

gewinncn. Hier kommt fur uns naturlich nur in Betracht, was

dazu dienen kann, die Berichte der karolingischen Geschichts-

sclireiber iiber die Bestattung Karls des Grossen zu erlautern.

Ein besonders wichtiger Umstand, der audi fur inanche

Nebenfragen in Betracht kommt, liegt eingeschlossen in den

ubereinstimmenden Bericliten Einliards und Thegans, Karl sei

gleich an dem Todestage beerdigt worden. Sie haben gelegentlich

Zweifel oder wenigstens Verwunderung hervorgerufen, aber mit

Unrecht. Der schnelle Vorgang widersprach wcder bestelienden

Vorschriften, noch war er der damaligen Sitte lremd. Allgemein

giltige kirchliclie Bestimmungen iiber den Zeitraum, der zwischen

Tod und Begrabniss liegen sollte, gab es nicht; nur durfte

dieses niclit nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang vor

sich gehen l
. Das romische Ritual schreibt nur vor, dass gewartet

werden musse, bis tiber den wirklichen Eintritt des Todes kein

Zweifel sei. Die weltliche Verordnungsthatigkeit hat sich erst

sehr viel spater mit diesen Dingen beschiiftigt, meist von gesund-

heitlichen Rucksichten aus; wenn sie Anfangs unter der Hcrr-

schaft der allgemein verbreiteten Furcht vor dem Scheintode

eine zu rasche Beerdigung verbot, hat sie nachher meist ein

') Vgl. Wetzer und Welte, Kirchenlcxikon (zweite Aufl.) II, 189 ff.;

Dolberg, Das mittelalterliche Jiegrabnins im Katholik 1887, S. 271—295;

G. Albrecht, Vorbereitung auf den Tod, Totengebrauche und Totenbestattung

in der altfranzosischen Dichtung. Diss. Halle 1892.
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Maass festgesetzt, welches diesem Bedenken, wie dem Uebelstande,

dass die Leichen zu lange iiber der Erde blieben, Redlining trug.

Die Schilderung Einhards entspricht vollkommen den zahl-

reichen anderen, die uns aus dem friiheren Mittelalter iiberliefert

sind, wie dem herrschenden Gebrauch. Sobald die Seele ent-

flohen war, wurde der Leichnam gewaschen (lotum). So geschah

es audi bei den Juden *, und sehr oft wird diese Handlung

ausdriicklich erwahnt. Dabei wurde der Korper in geziemende

Lage und Haltung gebracht und mit der Gewandung, die er

in's Grab mitnehmen sollte, umhlillt (curatum) 2
. Darauf wurde

er sofort auf eine Balire gelegt und unter Glockengelaute in die

Kirche getragen 8
. Manche liessen sich schon vor dem Eintritt

des Todes in das Gotteshaus bringen, um fhn an geweihter

Statte zu erwarten.

Es kam nun darauf an, zu welcher Tageszeit das Hin-

scheiden erfolgt war, ob die Kirche in der Nahe lag und dort

gleich ein Priester Messe halten konnte. Denn die kirchliche

Vorschrift verlangte, dass, soweit es moglich war, „praesente

cadavere" eine Messe gefeiert werden sollte. Liess sich das nicht

sogleich thun, musste naturlich gewartet werden. Audi durften

an gewissen Feiertagen keine Todtenmessen gehalten werden,

sodass die Leiche bis zum folgenden Morgen tiber der Erde bleiben

musste. Daher erfolgten die meisten Beerdigungen am Tage nach

dem Tode. Wie das Papstbuch, der Liber pontificalis, zeigt,

wurden die Papste der alteren Zeit sammtlich an diesem zweiten

Tage bestattet.

Naturlich verzogerte sich die Grablegung, wenn der Ver-

blichene nicht am Sterbeorte zur letzten Ruhe gebettet werden

sollte, sondern erst ein weiter Weg zur bestimmten Grabstatte

zuriickzulegen war. Fur Hochgestellte, Konige und Fiirsten,

Bischofe und Aebte gab es ja in der Regel Familiengrufte,

oder ihr Amt wies ihnen an ihrem Sitz einen Grabplatz zu.

Doch wurde die Leiche auch dann gleich in eine Kirche getragen

') Apostelgeschichte 9, 37; vgl. auch On. Pauvinius, De ritu sepeliendi

mortuos apud veteres Christianos (Coloniae 1568). cap. 2; Guil. Durandus,
Rationale divinorum officiorum liber VII, officium mortuorum.

2
) Z. B. Thietmar, lib. Ill, c. 4: quasi raortuum lavari — iussit, lib. VI IT,

c. 32: post lavationem et debitam curationem, ebenso M. G. Ser. IV, 174,

301, 414, 671; corpore ex more curato in Vita S. Ansgarii, M. G. Scr. II, 724.

3
) Vgl. die eben angegebeneu Stellen.

12
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sein. Ein frauzosischer Forscher will sic noch in frankischen

Grabern fruhester Zeit vorgefunden haben *.

Ich erwahne diese Thatsachen nur, um von vornherein die

Moglichkeit abzuschneiden, dass Jeraand aus ihnen den Schluss

zielien raochte, Karls angebliche Beisetzung konne eine Nach-

wirkung solcher Verhaltnisse gewesen sein. Der Grund jener

urspriinglichen Bestattungsweise war offenbar die Raumersparniss,

ausserdem wurde auch bei ihr die Leiche in der Erde geborgen

und mit Steinen oder einem festen Behaltniss umschlossen. Es
liegt audi nicht die mindeste Aehnlichkeit vor, und zu Karls

Zeit war ohnehin diese wenig wiirdige Gewohnheit langst iiber-

wunden.

Aber cs sollen doch Beispiele vorliegen, dass noch in christ-

licher Zeit Personlichkeiten auf dera Thron in's Grab gesetzt

wurden. Soviel ich irgend weiss, kommen nur zwei Falle in

Frage.

Neunter Abschnitt.

Das Grab der Galla Placidia in Ravenna.

Aus'm Weerth hat gegen die von mir aufgestellte Behauptung,

eine solche Begrabnissart sei in jener Zeit undenkbar geweseu,

einen Einwurf erhoben 2
. „Gerade Ravenna, welches Karl dreinml

besuchte und dessen Monumente bestimmend auf die karolingische

Kunstthatigkeit wirkten, fuhrte ein solches kaiserliches Grabbild

den damaligen Besuchern vor Augen. Galla Placidia — wurde

in dem machtigen, sieben Fuss hohen Sarkophage, welcher in

ihrer unvergleichlichen Grabkapelle S. Nazaro e Celso nocli

heute an urspriinglicher Stelle steht, angethan mit den Insignien

ihrer Wilrde auf einem Throne von Cedernholz in sitzender

Stellung beigesetzt. Knaben, die ini Jahre 1573 am 3. Mai

durch eine am Sarkophag befindliche Oeffnung hineinleuchteten,

verursachten die Verbrennung der Leiche. Wahrend diese That-

sache der Verbrennung der sitzenden Leiche feststeht und

mehrfach bezeugt wird, finden wrir kein einziges Zeugniss der

gleichzeitigen Schriftsteller — uber die eigenthiimliche Art dieser

Bestattung. Es wiederholt sich also hier in merkwurdiger Weise

derselbe Vorgang, wie bei der Bestattung Karls des Grossen.

') Cochet, La Normamlie soutcrraine 180 ff. Lindenschmit sagt

jedoch nichts davon.

2
) Die Wartburg. Organ des Miinchener Alterthumsvereins 1886, S. 32 f.
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Wahrend die gleichzeitigen Schriftsteller iiber dessen Begrabniss

ganz kurz hinweggehen, bringen die Berichterstatter bei Ge-

legenheit der Spoliirung des Grabes die merkwitrdigsten Wahr-

nehmungen von dessen Beschaffenheit."

San Nazario e Celso zu Ravenna ist in der That unver-

gleichlich, obgleich manche Zerstorungen den ehemaligen Glanz

getriibt haben. Das Aeussere ist zwar ganz unscheinbar und

die Grossenverhaltnisse sind gering, ab.er der innere harmonisch

in Kreuzesform gegliederte Raum prangt in unverselirter und

unverletzter Feierlichkeit des herrlichsten musivischen Werkes.

Keine spatere Zuthat stort den einheitlichen Eindruck. Der

Besucher steht im 5. Jahrhundert; ihm ist, als ob er mit denen,

welche dort ihren stillen Todesschlaf halten, noch zusammen gelebt

hatte 1
.

Die Kapelle enthalt funf Steinsiirge, von denen zwei kleinere

zu beiden Seiten des Einganges halb in die Mauer eingelassen

sind. Rechts und links in den Nischen steht frei je ein grosser Sar-

kophag aus Alabaster, ohne Inschrift, rait christlichen Emblemen

geziert, (br dritte, der gewaltigste von alien, schwerfallig in

der Form, aber von schonsteni, griechischem Marmor, fiillt gegen-

iiber dem Eingange das Kreuzeshaupt. Audi er zeigt keinerlei

Inschrift. In ihm soil Galla Placid ia bestattet sein, in ihm ihre

Leiche iiber elf Jahrhunderte auf dem Throne von Cedernholz

gesessen haben.

So viel ich habe flnden konnen, griindet sich diese Behauptung

auf zwei Werke. Das eine ist eine kurze, von dem Erzbischofc

Rainald von Ravenna, der von 1303— 1321 den Stuhl inne hatte,

verfasste Schrift, die namentlich iiber Placidia und deren Kirchen-

griindungen handelt. P^r spricht von dem Sacellum: n in quo tria

videntur augusta mausolea. Horuin in maximo corpus Placidiae

per cavum inspicitur in sede regali residens tt 2
.

Viel spater ist die zweite Nachricht niedergeschrieben.

Girolamo Rossi, Arzt in Ravenna, mit seinem Gelehrtennamen

') Abbildungen bei F. von Quast, Die altchristlichen Bauwerke von

Ravenna, und farbig bei Hodgkin, Italy and bcr invaders I.

2
) Muratori, Scr. rer. It. I, 2, 573. Die Handschrift beschreibt Ricci

Ravenna 1878, 8. 13. (Die zweite Auflage von 1884 war rair nieht zu-

ganglich). Eine etwas spatere kurze Ravcnnater Cbronik bericbtet uns, dass

in der Kapelle Placidia mit ihren Kindern Valentinian und Honoria ruhen.

Muratori a. a. 0. 575.

Digitized byGoogle



180 Th. Lindner

Und hatte das der Glaube nicht verboten, sicherlich hatte

sich der Aberglaube widersetzt, der oft machtiger ist, als jener!

Wer an die Vorstellungen denkt, die noch heute das Volk

mit den Todten verbindet, wer erwagt, wie gross im Mittelalter

die Furcht vor den Abgeschiedenen war und wie oft von ihnen

die ungeheuerlichsten Dinge erzahlt wurdcn, wie der Todtc in

altheidnischer Auffassung zum unheimlichen Feinde der Lebenden

wurde, der wird nicht zweifeln, dass der Gedanke, der Kaiser

sitze dort unten unbestattet auf dem Throne, alien Genossen

desHofes, den geistlichen wie den weltliehen, dieHaare gestraubt

hatte. Was wurde der Sohn, Ludwig der Fromme, zu einer

solchen sundhaften Gefahrdung des Seelenheiles seines Vaters

gesagt haben?

Wie bei jeder Handlung ein Zweck, mag er auch ein ver-

fehlter sein, vorauszusetzen ist, so mitssen wir audi annehmen,

dass nur eine bestimmte, wohlberechnete Absicht die Freunde

Karls zu bewcgen vermocht hatte, ihren bisherigen Herru seiner

Grabesruhe zu berauben. Ich bin freilich ausser Standc, mir

eine solche vorzustellen. Sollte fur das Andenken des Kaisers

am besten gesorgt sein, wcnn seinen Leichnam drunten in der

vermauerten Gruft der leere Schein des Herrschers umgab? Seine

gespenstige Majestat war ja alien Augen verborgen.

Konnen vielleicht altheidnische Vorstellungen noch wirksam

gewesen sein? Das ist in der That der Gedanke von L. Linden-

schmit 1
. Er geht von der Thatsache aus, dass die „Bestattung

der Konige mit den Zeichen ihrer Wtirde iiber die Zcit der

Aufiiahme des Christenthums hinaufreicht. Eher erscheint die-

selbe in den christlichen Brauch herubergenommen, als von

daher bei den deutschen Stammen zur Aufnahme gelangt, da

wir selbst noch in dem Grabe Karls des Grossen das Zeugniss

altheidnisch nationaler Sitte finden und in den Beigaben der

Krone, des Scepters, Schwerts und des goldenen Evangelien-

buches die Zeichen der Richter- und Priesterwurde, die regalia

und pontificalia der alten Konige erkennen miissen. Da die

goldene Tasche sich auch an der Seite des Heiden Childerichs

findet, so sind jenes goldene Evangelienbuch und das Stuck von

dem heiligen Kreuze die allerdings bedeutungsvollen aber ein-

zigen christlichen Bestandtheile der Grabesausstattung, deren

ganze Anordnung, wie es scheint, von dem Kaiser selbst bestimmt

!

) Handbuch der deutscheu Alterthumskunde I, 108.
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war, welcher ungleich seinen schwachen Nachfolgern die Sitten

des Volkes und die Ueberlieferung der Vorzeit kannte und in

Ebren liielt."

Zu welclien Trugschlussen hat hier ein eingefressenes Vor-

urtheil einen der bewahrtesten Kenner unserer deutscben Alter-

thumer gefuhrt! Allerdings fiiblte sich Karl als germanischer

Franke, aber mit dem Christentbum liess er keinen Spott treiben.

Er sollte selber fur sich angeordnet haben, was er bei Anderen

streng verponte? Demi dieser angebliche Alterthumsfreund ver-

bot den Sachsen bei Leibesstrafe den herkommlichen Leichenbrand

und die Benutzung der heidnischen Grabhtigel. Uebrigens wissen

wir ja aus Einhard ganz zuverlassig, dass Karl tiber seine Be-

erdigung vorher keine Weisungen gegeben hat *.

Zudem folgt aus dem Gebrauch, den Konigen die Zeichen

ihrer Wiirde in's Grab zu geben, noch lange nicht, dass ihr

entseelter Korper mit ihnen bekleidet oder von ihnen umgeben

auf dem Thron sitzend bestattet wurde. Mir ist aus dem Heiden-

thum nichts dergleichen bekannt. Doch vielleicht mochte mir

Jemand entgegen halten, dass in alten Zeiten thatsachlich die

Bestattung in sitzender Stellung ausgefiihrt worden ist
?
wie sie

audi bei mancherlei anderen Volkern gebrauchlich war.

In der Urzeit, in der sogenannten neolithischen Periode,

scheint es sogar die Regel gewesen zu sein. Doch sassen die

Leichen nicht frei auf irgend einem Gerath, die ihnen gegebene

Haltung war mehr eine hoekende oder kauernde. Die Beine

wurden fest an den Oberleib angezogen, nachdem wahrscheinlich

die Sehnen durchschnitten worden, der Korper so eng mit Steinen

umpackt, dass er nicht umfallen konnte. Bei den Peruanern

begegnet uns ahnliches, nur dass sie die Leiche in enge Korbe

zwangten. Solche „Hocker u
linden sich noch in Grabern spaterer

Zeiten. In Bohmen reichen sie bis in's 10. und 11. Jahrhundert

unserer Zeitrechnung hinauf 2
. Im siidostlichen Spanien wurden

in der Uebergangsperiode von Steinwerkzeugen zu kupfernen

und bronzenen die Todten in hockender Stellung in der blossen

Erde, in Steinkisten und grossen Urnen bestattet. Daher wird

audi den Germanen diese Bestattungsform nicht fremd gewesen

') Ueber die Mitgabe von Kostbarkeiten in's Grab vgl. auch unten Ab-

schnitt XIII.

2
) Nach Mittheilungen von Dr. Fortsch. Vgl. Archiv fttr Anthro-

pologic IX, 185 ff.
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und auf der Reise zur Nachtzeit stets in Kirchen niedergesetzt.

Der Aufbruch erfolgte gewohnlich noch am Todestage. So

geschah es z. B. mit der sterblichen Htille des Erzbischofs

Brun von Koln, des Bruders Ottos I.; Ludwig der Deutsche

starb am 28. August 876 in Frankfurt und wurde schon am
folgenden Tage in Lorsch beigesetzt.

Daher konnte sich die eigentliche Schlusshandlung unter

solchenUmstanden lange hinauszogern, besonders bei Bischofen, fiir

deren Seele in jeder Kirche ihres Sprengels, die der Leichenzug

beriihrte, gebetet zu werden pflegte. Bei Geistlichen hoheren

Ranges wunschte man zudem gerne die Gegenwart eines Bischofes

und verschob deswegen die Bestattung, bis ein soldier berufen

und gekommen war.

Lagen derartige Grttnde nicht vor, konnte die Beerdigung

gleich geschehen. Meistcns ist daruber keine besondere Angabe

gemacht worden, weil die Sache selbstverstandlich war. Daher

wird nur selten ausdrucklich bemerkt, dass die Bestattung nocli

am Todestage vorgenommen wurde; doch lasst die Bericht-

erstattung darauf schliessen, wie bei der Hathumod, der Konigin

Mathilde, dem heiligen Ansgar l
. In einigen Fallen ist es dagegen

sicher, wie bei dem Erzbischofe Dunstan von Canterbury 2
. Ebenso

wurde 1130 Papst Honorius II. wenige Stunden nach seinem

Tode beerdigt. Auch in dem Nibelungenlied, das in dieser Be-

ziehung gewiss die ubliche Sitte wiederspiegelt, wird Sigfrid

noch an demselben Tage ill's Grab gelegt 3
.

Manche Ordens-Statuten verboten jede Verzogerung des Be-

grabnisses. So schrieb das benedictinische Ceremoniale vor:

„Stirbt ein Bruder so friih, dass an dem Tage die Messe fiir

ihn vom Convent gehalten werden kann, so darf die Beerdigung

nie auf den folgenden Tag verschoben werden 4
.

tt

Da Karl Morgens urn 9 Uhr starb, Kirche und Geistlichkeit

zur Hand waren, so liess sich die Beerdiguug rasch vollziehen.

An einem passenden und angemessenen Sarge konnte es in

einer Stadt, die eine grosse Hofhaltung umschloss und von alien

Theilen des Reiches her besucht wurde, nicht fehlen. In den

1

) Vgl. die eben angefiihrtcn Stcllcn.

2
) Mabillon, AA. SS. ord. Hen. saec. V, 687.

3
) In der Apostelgeschichte 5, 6 wird Ananias sofort, nachdem er pltttz-

lich gestorben, begraben.
4
) Dolberg a. a. 0. 288.
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fr&nkischen Zeiten wurden Reichere fur gewohnlich in Stein-

sargen beerdigt, und ein solcher dipnte audi der kaiserlichen

Leiche, wie die Berichte von 1165 darthun. Bei der ublichen

schnellen Bestattung mussten steinerne Sarge vorrathig sein,

da sie nicht so rasch hergestellt werden konnten. Auch in

Klostern liielt man sie fertig zur Hand. So liess Erzbischof

Oaesarius von Aries eine ganze Anzahl herstellen und fur den

Gebrauch unter dem Pflaster der Kirche bereit halten *. Auch

Thietmar erzahlt einmal, wie die Monche „ex officina" einen

Sarkophag miihsam herbeisclileppten 2
. Damit die Sarge fiir jeden

Korper passten, wurden sie in den gewaltigen Maassen ange-

fertigt, welche die erhaltenen meist zeigen. So konnte auch fiir

den machtigen Leib Karls gleich die angemessene Hiille beschafft

werden.

Standen demnach keine kirchlichen und menschlichen Hinder-

nisse der Beerdigung am Todestage im Wege, so wurden solche

eine Bestattung in ungewohnlicher Form verboten haben. Die

gebrauchliche Weise der Beisetzung im Sarg u. s. w. wird so

oft als geziemend, als fromm, als christlich und iiblich bezeichnet,

dass ein Beweis durch Belagstellen uberflussig ist
3

. Aber sie

war auch in den kirchlichen Anschauungen begriindet. Nach

ihnen ermoglichte der Zustand des todten Korpers, die Verwesung,

den bosen Geistern, ihr Spiel zu treiben. Schon in der Bibel

begegnet die Auffassung, dass sie gerne an den Statten der

Faulniss weilen 4
. Daher werden Leichnam und Sarg nach der

Vorschrift des Rituale Romanum wiederholt mit Weihwasser

besprengt 5
, auch die Graber selbst auf den Kirchhofen wurden

und werden noch jetzt in manchen Gegenden von den Ange-

horigen mit Weihwasser benetzt. Bei dem Todten soil wenigstens

eine Kerze brennen; so nothwendig erscheint das der Kirche,

dass sie den Geistlichen verpflichtet, im Nothfall das Licht auf

eigene Kosten zu beschaifen. Wie konnte demnach die Leiche

Karls in weiter Grabkammer ohne Schutz des Sarges oder der

deckenden Erde, ohne dass ihr eine Flamme leuchtete, geweihtes

Wasser sie feite, den Damonen preisgegeben werden ?

') MalTillon, AA. SS. ord. Bened. I, 668.

2
) Lib. IV, c. 37.

3
) Einige hat Clemen XI, 205 zusammen gestellt.

4
) Matthaeus 8, 28; Judas 9; vgl. im Uebrigen das oben angefiihrte

Kirchenlexikon.
6
) Vgl. auch Dolberg a. a. 0. 289.
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Hieronymus Rubeus, verfasste in der zweiten Halfte des 16. Jahr-

hunderts ein grosses und >werthvolles Buch iiber seine Vater-

stadt 1
. Er erzalilt (S. 110) von dem Sarkophag: „ibi sepultam

tradunt Placidiam, non ut raoris est iacentem verum sedentem

in pracclara sella, queraadniodum plurinii se vidisse affirmant,

nam in parte sepulcri posteriore foramen aderat, quod nunc

gypso obstructum est". Spaterhin (S. 765) schildert er einen

Unfall, der sich am 3. Mai 1576 zugetragen habe. „In

Gallae Placidiae turn forte sepulchrum pueris per angustum

foramen candelas iniicientibus, dum eae intus decidissent in

tabulas e cupresso, quibus totum intus convestitur sepulchrum,

flamma statim iuvasit, continuoque praebuit magni speciem incendii.

Itaque — illico gypsum, quo cum area operculum iungebatur,

sublatum et aqua per grandiora ilia foramina multa iniecta ex-

stinctus ignis est. Hac ego occasione vidi amplissimae principis,

quae ad eum diem in sella cupressina sedisse dicebatur, ossa

per sepulchrum sparsa. Procera autem erant et quae crassitudine

proceritati responderent, — caput magnum praelongam dixisses

sphaeram optime conformatum, sicut ut ipsam etiam statuam

raagnam fuisse — judicari possit 2.*

Lassen wir zunachst andere Erwagungen bei Seite und

suchen wir das historisch Sichere festzustellen.

Ueber den am 27. November 450 erfolgten Tod der Galla

Placidia liegen nur ganz kurze Angaben vor: bei Prosper 3
:

„Plac. defuncta est V. kal. dec", bei Idatius 4
: „Plac. raoritur

apud Romam", in den (allerdings nur kiinstlich wiederherge-

stellten) Annalen von Ravenna: „ defuncta est Plac. Romae V.

kal. dec.**\ endlich bestatigt auch Prokop Rom als Sterbeort n
.

Dass sie in Ravenna begraben wurde, versichert erst im 9. Jahr-

hundert Agnellus, aber er ist seiner Sache nicht gewiss: „Sepulta

est Galla Plac. in monasterio S. Nazarii, ut aiunt multi, ante

') H. Rubei Italicarum et Ravennatum historiarum libri XI, von mix

benutzt in der Ausgabe Lugduni Bat. okne Jahr.

8
) Auf Rubeus fussen offenbar alle spateren Geschichtsschreiber, wenn

sie ihn auch nicht ausdrucklich nennen, von Tillemont und Mabillon an bis

auf die neueste Zeit. Hodgkin, Italy and her invaders I, 471, schildert das

Treibcn der unniitzen Jungen so genau, als ob er unter ihneu gewesen w^re.
3
) Migue Patr. LI, 602.

4
) Migne Patr. LI, 883.

5
) Neues Archiv I, 355.

6
) Pe bello Vand. I, 4 am Ende.
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altarum infra cancellos, quos fuerunt aerei qui nunc lapidei

esse videtur" *.

Die Beschreibung des Agnellus stiramt gar nicht reclit zu

dem Bilde, welches die Grabkapelle darbietet. Der Sarg oder

der Altar, welcher jetzt in der Mitte der Kirche unter der

Kuppel, doch etvvas nacli der Sudseite, dem Sarge zugeruckt,

steht, mussten damals andere Platze gehabt haben; der unge-

heuere Sarkophag ware kaum innerhalb der Altarschranken

aufzustellen gewesen. Agnellus versteht ausserdem unter dem

Monasterium S. Nazarii, wo er es sonst erwahnt, stets eine

Seitenkapelle der Kirche St. Vitalis. Allerdings ist St. Vitalis

erst ein Jahrhundert nach dem Tode der Galla Placidia erbaut,

aber ihre Leiche konnte so gut wie die alter Bischofe von

Ravenna, die dort lagen, spater hierher ubertragen sein; ausser-

dem pflegt Ueberlieferung, auf die sich Agnellus allein beruft,

in solcher Hinsicht nicht allzu kritisch zu sein.

Wir wissen uberhaupt nicht, ob die allgemein geltende

Annahme, jene Kapelle sei von Galla Placidia erbaut, richtig ist.

Im Grunde genommen liegt hier ein einfacher Zirkelschluss vor:

Die Kirche wurde von Galla Placidia errichtet, weil sie hier begra-

ben ist, und sie liegt hier begraben, weil sie die Griinderin des

Gotteshauses war. Immerhin ist bemerkenswerth, dass Agnellus

unter den Kirchenbauten der Kaiserin, die er genau beschreibt,

diese nicht ausdriicklich oder zuverlassig erwahnt. Man hat

sich ferner darauf berufen, die Kapelle sei oifenbar von Anfang

an als Grabstatte errichtet worden. Aber ihre Kreuzform ist

kein Beweis dafiir, und wie mir Herr Dr. Johannes Ficker

treffend bemerkte, die Mosaiken weisen nicht auf eine Grab-

kirche, sondern eher auf ein Baptisterium hin.

Es ist also ganz unsicher, ob Galla Placidia hier ruht, ja

ob sie uberhaupt in Ravenna ihre Grabstatte erhielt; wer in

den anderen Sarkophagen liegen soil, dariiber sind die Ravennater

Gelehrten nie einig geworden. Bekannt und vollkommen verbiirgt

ist nur, dass Placidia in Rom starb; dass die Leiche nach

Ravenna gebracht wurde, ist moglich, aber vielleicht nur eine

spate Schlussfolgerung aus der Thatsache, dass Placidia die

Stadt uberaus liebte und mit reichen Griindungen verherrlichte 2
.

') M. G. Scr. rer. Langob. 307.

9
) Uebrigens wird auch in Mailand ihr angeblicher Sarkophag gezeigt,

v. Quast a. a. 0. 11.
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non iacendo sed supra cathedram sedendo, sperans se patroni

suimct intercessione sancta et benediccione sacerdotali perpetu-

aliter muniri" 1
. Hier ware also in der That verbiirgt, dass ein

Bischof sitzcnd auf seineni Throne bestattet wurde! So sind

auch bisher in alter und neuer Zeit Thietmars Worte stets

gedeutet worden 2
.

Ganz sicher ist am Ende die Sache doch nicht! Es ist

freilich misslich, das schwerfallige und ungeschickte Latein

unseres wackern Chronisten nacli stronger Grammatik und

richtiger Gedankenverbindung beurtheilen zu wollen, aber wenn
dieses Verfahren vielleicht nicht zu genugender Gewissheit fiihrt,

darf es dcswcgen nicht ganz ausgeschlossen sein. Man wiirde

zunachst nach sonstigem Sprachgebrauch, der allerdings bei

Thietmar eben nicht immer zutrifft, statt „iacendo" und „sedendo tt

lieber „iacens a und „sedens a
lesen; dann ware die Verbindung

mit „positum est corpus" ungezwungener. Dieses Gefiihl hat

audi der sachsische Annalist gehabt. Er gestaltete sich daher

den Satz so urn: „Sigmundus — obiit, positus in dextra parte

altaris protomartiris, non iacens, sed supra cathedram sedens u 3
.

Damit wird der Vorgang unzweifelhaft klar ausgedriickt.

Ist aber diese Verbcsserung niclit am Ende cine Verball-

hornung?

Ueber die Beisetzung Sigmunds sprechen auch die Gesta
episcoporum Halberstadensium. Sie sind erst zu Anfang des

13. Jahrhunderts niedergeschrieben, beruhen aber offenbar auf

alteren Aufzeichnungen 4
. Sie berichten erst nach Thietmar, wie

Bischof Sigmund bei seinen Lebzeiten den Nachfolger auserkor,

dahn heisst es: „('orpus vero eius in claustro positum; multo

tempore post a domno Hildwardo episcopo translatum est in

ecclesiam iuxta summum altare sancti Stephani — honoriflce est

locatum. Sic enim ipse, duni viveret, semper exoptaverat se

locandum, sperans se patroni sui sancta intercessione et sacer-

dotali benedictione super se assidua facienda ingiter muniendum tt

.

Bischof Sigmund I. war im Jahre 923 oder 924 gestorben.

') Lib. I, c. 22.

2
) Noch zuletzt von Clerdes 645.

s
) M. G. Scr. VI, 595 ad. a. 923.

4
) Dass Thietmar verlorene Halberstadter Aufzeichnungen benutzte, sagt

auch Kurze in seiner Abhandlung: Die Hersfelder und die grosseren Hildes-

heimer Jahrbiicher bis 984, im Progr. des Gymn. zu Stralsuud, Ostern 1892, S. 5.
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Bischof Hildw.ard, sein zweiter Nachfolger, amtirte in den Jahren

968 bis 996 und vollendete die Herstellung der Kirche 974.

Die Ueberreste Sigmuuds wnrden demnacli erst fiinfzig Jahre nach

seinem Tode unter dem Altare beigesetzt, nachdem sie inzwischen

an anderer Stelle geruht hatten. Dass die Gebeine noch damals

in eine sitzende Stellung gebracht wurden 1
, ist scliwer glaub-

licli. Man konnte sie doeh nicht auf Drahte ziehen, wie die

Skelette in nnseren Mnseen. Uebrigens weiss anch die Halber-

stadter Chronik nichts davon. Diese begriindet, wie Thietmar,

den Wunsch des Bischofes damit, er wollte der vom Altar aus-

gehenden priesterlichen Segnungen theilhaftig bleiben. Zahlreichc

andere Bischofe erwahlten sich ja in demselben Gedanken ihr Grab

vor dem Altar. Warum sollte aber dazu, wie man nach Thietmar

schliessen diirfte, eine sitzende Stellung der Leiche erforderlich

sein? Wie ware Sigmund auf dieses wunderliche Begehren

gekommen? In der Halberstadter Chronik ist die Sache klar

und verstandlich; der Wunsch des Bischofs ging allein auf die

Beisetzung vor dem Altar, und demnach sind auch Thietmars

Worte: „ut ipse antea praemonstravit", nach vorwarts, nicht

nach ruckwarts zu beziehen und zu verbinden.

Thietmar schrieb fast hundert Jahre nach Sigmunds Tode

und vierzig nach der Umbettung seiner Ueberreste. Er unter-

liess jedoch, zu erwahnen, dass diese anf&nglich im Kloster

bestattet waren, und stellte den Vorgang so dar, dass ein

Unbefangener wahnen muss, der Bischof sei gleich nach seinem

Hinscheiden unter dem Hauptaltar beigesetzt worden. Nur in

dem Wortchen „antea tt

liegt ein dem Kundigen verstandlicher

Hinweis auf das wirkliche Verhitltniss, auf die lange Zwischen-

zeit zwischen Tod und Erfullung des Wunsches.

Was ist nun aber mit dem Zusatz: „non iacendo, sed supra

cathedram sedendo" zu machen? Die Halberstadter Aufzeichnung

gibt die LOsung, indem sie an seine Stelle einfach: „dum vive-

vet tt

setzt.

Dass „sedere tt im ubertragenen Sinne zur Bezeichnung der

bischoflichen Amtszeit gesagt wird, ist bekannt genug. Ausser-

dem braucht Thietmar ^cathedra" nie im wortlichen, sondern

immer im bildlichen Sinne, sodass „cathedra tt ihm „bischofliches

') Wie Kaspar Abel in der Stiftschronik von Halberstadt 130 unbe-

denklich annimmt.
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1st es denn nun so unzweifelliaft, dass die Leiche, wer sie

auch war, auf einem Throne sass? Der einzige wirkliche Zeuge

dafiir ist Erzbischof Rainald. denn Bubeus beruft sich nur auf

Horensagen. Schade, dass sich nicht handschriftlich feststellen

lasst, oh nicht vielleicht die betreffende Mittheilung ein Zusatz

von anderer spaterer und daher weniger glaubwurdiger Hand
ist. Wie sie bei Muratori steht, zerreisst sie den Zusammenhang

und macht den Eindruck einer Einschiebung. Beachtenswerth

ist, dass Desiderio Spreti. der 1488 in Venedig sein Buch tiber

Ravenna drucken liess, nur die nichtssagenden Worte. macht:

„cuius adhuc corpus nobilissiraa in sepultura marmoreo lapide

ibi splendid issime salvefacta reconditum esse cernitur
u
K Auch

L. Alberti beschrieb noch vor der Katastrophe, der die Leiche

anheimfiel, das Mausoleum und den Sarg, aber er sagt nur:

„ove giace il corpo della regina u 2
.

So bleibt nur noch die Frage tibrig: wie stand es mit dem
Augenschein und mit der Moglichkeit, den Inhalt des Sarges

von aussen her zu erkunden? Dass eine solche einigermassen

vorhanden war, will ich keineswegs ganz bestreiteu. Der Sar-

kophag hat in der That Locher an alien Seiten, aus denen zu

schliessen ist, dass er einst mit kostbaren Metallen bekleidet

Avar. Wahrscheinlich verschwand mit diesen Flatten auch die

Inschrift, vermuthlieh schon in sehr friihen Zeiten. Von diesen

Lochern geht eines auf der Vorderseite durch die ganze Sarg-

wand, das jedoch nur geringen Umfang hat. Ein anderes auf

der Ruckseite ist unzweifelliaft das von Rubeus erwahnte, durch

welches man die Leiche sah und der verderbliche Feuerbrand in

das Innere fiel. Es ist jetzt mit Gyps verschmiert. Als ich vor

langcn Jahren die Grabkapelle besuchte, konnte ich nicht ahnen,

dass es mir einst von lnteresse sein wiirde, diese Beschadigung

des Sarges genau festzustellen. Meine jetzigen Bemiihungen,

uber ihre Grosse und Gestalt Auskunft zu erhalten, hat das

Kgl. Preussische Historische Institut in Rom in liebenswurdiger

und entgegenkommender Weise unterstiitzt. Leider beantworteten

die durch seine Vermittlung erlangten freundlichen Mittheilungen

mehrerer Herren die eigentliche Sachfrage nicht mit der er-

wiinschten Scharfe, sodass es mir nicht moglich ist, ein vollig

zuverlassiges Urtheil zu fallen. Doch wird so viel gewiss, dass

') De origine et amplitudine urbis Ravcnnae 84.

J
) Descrittione di tutta Italia (1550), fol. 275 b.
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die offene Stelle auf der Riickseite nicht gross ist *. Da ohnehin

von dort her kein Licht in den Sarg fallt, kann das Auge nur

mtihsam und undeutlich etwas von dem Inhalt erhascht haben.

Wahrseheinlich nahmen die Schauenden die Phantasie zur Leuchte,

und da sie iiberzeugt waren, darin sei die Leiche der grossen

und gefeierten Kaiserin enthalten, mochtcn sie mehr sehen, als

wirklich zu erkennen war. Vielleicht kani ihrer Einbildungs-

kraft sogar die Fabel von Karl dem Grossen, die bereits durch

Vincentius in Italien verbreitet sein mochte, zu Hilfe, sodass

das neugierige Grauen das unklare Bild mit tiiuschenden Um-
rissen umgab.

Die Erzahlung des Rubeus von dem Brande kann nicht

angezweifelt werden. Die Kleider der Leiche und der Moder

gaben der gierigen Flamme ausreichenden Stoff, wahrseheinlich

war audi der Sarg mit wohlriechendem Holze gefuttert. Doch

von dem angeblichen Throne oder von einem Diadem hat der

Augenzeuge keine Reste gesehen, denn er sagt nichts daruber.

Zehnter Abschnitt.

Die Beisetzung des Bischofs Sigmund I. von

Halberstadt.

Ranke glaubt an der Beisetzung Karls auf einem Throne

festhalten zu mussen, weil auch sonst ahnliche Falle bekannt

waren. Leider hat er keine Beispiele angegeben; moglich, dass

er die Galla Placidia im Sinne liatte. Doch er fiigt hinzu, es

sei zuweilen auch bei Priestern Brauch gewesen, die Ver-

storbenen in sitzender Stellung zu bestatten. Aller Wahrschein-

lichkeit nach dachte Ranke dabei an eine wirklich schr merk-

wiirdige Angabe Thietmars; ich wttsste wenigstens keine andere,

die ihm vorgeschwcbt liaben konnte. Der Merseburger erzahlt

namlich von dem Halberstadter Bischof Sigmund I.: „Positum

est autem corpus prefati presulis in dextera parte altaris Christi

protomartiris in gradu praeiacenti, ut ipse antea premonstravit,

') Ich will nicht unterlassen zu erw&hnen, dass mir unter der Hand

die Ansicht ausgesprochen wurde, das Loch sei von Anfang an in dem Sarge

angebrauht gewesen, urn einen Blick auf die sitzende Leiche zu gewahren.

Abgesehen davon, wie wenig wahrseheinlich es ist, dass der Sarg als Guck-

kasten behandelt wurde, spricht dagegen, dass Agnellus und Thomas von der

Oeffnung nichts wussten.
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Die Beschreibung der Gebeine, die Rubeus gibt, lasst eher an

einen Mann dcnken; aus der „praelongen a Schadelform konnte

gar ein kiihncr Schluss auf gennanische Abkunft gezogen werden.

Jedenfalls hat zu des Agnellus Zeiten der Sarkophag noch

nicht das Loch gehabt, das spater nach der Versicherung des Erz-

bischofs Rainald einen Einblick in den inneren Raura gestattete.

Sonst ware der Schriftsteller nicht im Ungewissen gewesen, wo
Placidia begraben liege, und h&tte wahrscheinlich auch etwas

von der merkwiirdigen Saclie crzahlt. Demnach konnten auch

Karl der Grosse oder seine Leute sich nicht an der hier angeblich

angewandten Bcstattungswei.se ein Beispiel nehmen, wie Aus'ni

Weerth verinuthet. Dem widerspricht ja auch Einhards uns

bekannte Bemerkung, man habe geschwankt, wo die Grabstatte

zu wahlen sei, da sie jede Vorerwagung ausschliesst. Ohnehin

diinken mich der Einschluss einer thronenden Leiche in einein

Sarge und die Beisetzung in geraumiger Gruft ziemlich ver-

schiedene Dinge zu scin.

Dass es nicht Zufall ist, wenn Agnellus ttber die sitzende

Leiche schweigt, sondern class auch spater von ihr keine Kunde

vorhanden war, beweist eine merkwiirdige Fabel, die erst in

neuester Zeit zur Kenntniss gekonnnen ist *. Ein gewisser Thomas

aus Tuscien schrieb etwa 1279 eine interessante, an wunder-

lichen Zutliaten reiche Geschichte der Kaiser und Papste. Zu

dem Reichstage. den Friedrich II. Ende 1231 in Ravenna Melt,

sei auch ein deutscher Ritter Richard gekonnnen, der zu den

Zeiten Karls des Grossen der Schildknappe Olivers von Danemark

gewesen war. Auf Verlangen des Kaisers gab er mehrere selt-

same Beweise, dass er einst mit Karl, Roland und Oliver in

Ravenna gewesen sei, die man bei Thomas selbst nachlesen mag.

Unter anderem fiihrte Richard den Kaiser zu einem Kloster bei

Ravenna und sagte: „Hier ist eine sehr sclione Kapelle, die Galla

Placidia bauen Hess, geschmuckt mit Mosaiken, und darin sind

drei Sarge von Alabaster, in dcren einem Kaiser Theodosius

liegt mit Schwert und Eahne, in dem andern seine Gattin mit

zwei Tochtern, in dem dritten der Korper des heiligen Propheten

Eliseus, der von Konstantinopel hierher gebracht worden ist
2 ".

Die Kapelle fand sich aber durch Alter und Uebcrschwemmungen

so uberschiittet, dass sie erst ausgegraben werden musste. Da

!

) M. G. Ser. XXII, 511 f.

-) Vgl. Rubeus 206.
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in dem einen Sarge in der That die Leiche des Theodosius mit

Schwert und Fahne gefunden wurde, verziclitete der Kaiser

darauf, die beiden anderen zu untersuchen. Erst Erzbischof

Philipp (1249—1274) liess dann den Sarg des Propheten, dessen

Korper unversehrt war, offnen.

Dass Thomas wirklich die Kapelle der Galla Placidia meinte

und sie kannte, wird sich nicht bestreiten lassen; vielleicht

hielt er sie far die Geraahlin des Theodosius, von der er sagt,

dass sie dort ira dritten Sarkophage liege, obgleich Galla dessen

Tochter war. Hatte er bereits gewusst, dass die Leiche im

Sarkophage sitzend zu erschauen sei, wurde er sicherlich diesen

Umstand in seine Fabel verfloehten haben. Das Thatsachliche

davon wird sein, dass damals die Kapelle erst wieder znganglich

gemacht wurde; noch heute sind ihre Mauern hoch hinauf mit

Schutt und Erde umgeben. Also erst gegen Ende des 13. Jahr-

hunderts kann das Loch in den Sarkophag gebrochen worden sein,

von dem Erzbischof Rainald erzahlt, und ttberhaupt kam damals

Galla Placidia zu Ehren; geschahen doch bald, 1336, an ihreni

Grabe Wunder 1
.

Wenn Placidia wirklich auf einen Thronsessel gesetzt wurde,

so musste das bereits in Rom geschehen sein unmittelbar nach

ihrem Tode, denn selbst mit einer einbalsamirten und dadurch

wohlerhaltenen Leiche ware nachtraglich in Ravenna nicht mehr

in der erforderlichen Weise zu hantiren gewesen. Unter welchen

Vorsichtsmassregeln dann die Ueberfuhrung hatte stattfinden

mussen, will ich nicht weiter ausmalen. Der Placidia ware eine

Ehrung oder Verunehrung erwiesen worden, wie sie keinem

anderen Mitgliede der romischen Kaiserfamilie zu Theil wurde.

Warum gerade sie dazu auserwahlt wurde, umsomehr, da sie

nic regierende Kaiserin war, mogen die Glaubigen entscheiden.

Steckte sie nicht selbst in dem Sarge, sondern cine andere

Personlichkeit, wird die „sedes regalis" noch mehr zwcifclhaft.

Doch es kann ja irgend sonst ein Kaiser gewesen sein. Was
hatte es aber fur einen Sinn, eine Leiche im Sarge eingeschlossen

auf den Thron zu setzen? Hoch genug ware der Sarkophag,

urn eine sitzende Stellung zu gestatten, nur musste der Thron

nicht hoher sein als ein gewohnlicher Stuhl. Wo bleibt da die

Majestat des todten Herrschers, die bei Karl wenigstens der

Idee nach erreicht werden konnte?

l

) Rubcus 567.
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Amt, u „Bisthum a bedeutet 1
. Das „sedendo supra cathedram"

heisst also: „wahrend Sigmund Bischof war, wahrend seiner

Lebenszeit." „Iacendo" muss daher ubersetzt werden : „wahrend

er im Grabe lag a
; dass iacere haufig „bestattet sein u oder der-

glcichcn bedeutet, ist ja bekannt genug. Das mag sonderbar

erscheinen, aber wer Thietmar gelesen hat, weiss zur Genuge,

wie gelaufig ihm — und man kann hinzufugen: alien Zeit-

genossen — die Vorstellung war, dass Gestorbene in irgend

einer Weise ihrcn Willen zu erkennen geben. Doch war das

iramer etwas unheimliches und Thietmar wollte vorsorglich dem
Argwohn vorbeugen, als ob der todte Bischof gespukt h&tte.

Er schrieb von seiner genauen Kenntniss des Sachverhaltes

aus und setztc sie, wie das zu geschehen pflegt, auch bei seinen

Lesern voraus. Indem er sich dabei hochst ungeschickt aus-

driickte, gab seine geschraubte Redcweise nachher Anlass zu

einem seltsamen Irrthum. Er wollte nur ganz deutlich machen.

warum Sigmunds Wunsch, unter dem Altar zu ruhen, noch nach

so langer Zeit erfiillt wurde, eben weil er ihn schon bei seinen

Lebzeiten geaussert hatte.

Es bleibt also dabei: kein einziger glaubhaft erwiesener

Fall ist bekannt, dass entgegen den kirchlichen Lehren. dem
allgemein herrschenden Gebrauch und der Volksmeinung tiber

Todte irgend eine Personlichkeit bestattet worden ist, wie man
von Karl dem Grossen gefabelt und geglaubt hat.

Elfter Abschnitt.

Der Proserpinasarkophag.

Im Munster zu Aachen auf der Empore der Kreuzkapelle

wird ein antiker Marmorsarkophag aufbewahrt, dessen Reliefs

den Raub der Proserpina darstellen 2
. Er soil einst die Ueber-

reste Karls beherbergt haben; man hielt ihn fiir eben den „ tumulus

') Vgl. Prol. v. 29; 1. II, c. 1G; V, c. 41; VII, c. 42; 1. II, c. 1

heisst der Mainzer Erzbischof: Mog. cura cathedrae; III, c. 17: destructa

episcopali cathedra — nach Zerstiirung des Bisthums; IV, c. 59: episcopates

cathedras faciens - neue Bisthiimer griindend; VI, e. 42: ad invadendam

episcopalein cathedram precedebam — nm moine bischoflichc Wilrde anzutreten.

Achnlich einmal II, c. 45: regalis cathedra.

2
) Abgebildet und beschrieben von Fritz Berndt in der Zeitschrift

des Aaehener Geschichtsvereins III. Die Litteratur fiber ihn verzeichnet

Clemen a. a. 0. XI, 201.

Digitized byGoogle



Die Fabel von der Bestattung Karls des Grossen. 193

marmoreus". aus welchem nach den zeitgenossischen Berichten

Kaiser Friedrich I. die Gebeine erhob 1
. Nur Uiiichs meinte,

er habc in der Gruft des Kaisers Fnssschemel gebildet 2
, ein

Gedanke. den Rethel in seinem Aachener Rathhausgemalde kttnst-

lerisch ausgefuhrt hat. Spater wurde jedoch allgemein der

Sarkophag fiir den Karls des Grossen betrachtet. Nur glaubten

die Einen, wie ich selbst, Fritz Berndt und anfanglich Clemen,

der Leichnam sei gleich bei der Bestattung hineingelegt worden,

die Anderen, wie namentlich Giesebrecht und Rauschen, erst

Otto III. habe in ihm die von dem Throne genommenen Ueber-

reste verschliessen lassen.

Indessen ist es nicht moglich, dass der Sarkophag die

Leiche Karls unmittelbar nacli dem Hinscheiden hatte aufnehmen

konnen, denn er ware, wie genaue Messungen ergeben habcn,

dafiir zu klein gcwesen. Er hat nur knapp zwei Meter Lange,

wahrend Karl sehr walirscheinlich grosser war; vollends ist die

Breite von 49 Centimeter unzureichend, da Karl mindest 55

Centimeter Sclmlterbreite gehabt haben muss 3
. Daher ist neuer-

dings eine sehr eigenthumliche Vermittlung zwischcn der Ueber-

lieferung und den Thatsachen versucht worden, indem B. M.

Lersch die Bedenken, welche die Schulterbreite hervorruft, mit

der Bemerkung heben wollte: „ein Einwand, der fiir eine

sitzende Stellung. die ja berichtet wird, hinfallig ist
441

.

Nun wiirde die Steintruhe allerdings ausgereicht haben,

wenn Otto III. in ihr die morschen Ueberreste geborgen hatte.

Aber wir wissen, dass jene Annahme iiberhaupt eine irrthiiin-

liehe ist. Etwa aus der Kleinheit des Sarkophages die That-

sachlichkeit jener Umbettung folgein zu wollen, ware gerade

so wcise, wie wenn Jemand aus dem Umstande, dass er nicht

zur Beerdigung gedient haben kann, den Beweis entnehmen

') Vgl. obcn S. 104 f.

2
) ,Tahrl)l\cher des Vereins von Alterthuinsfrcnnden im Kheinland V, VI,

Bonn 1884.

3
) Clemen XIT, 143. Die Cirossenbestimmnngen Karls ergeben sicb aus

den Maassen seiner Knocben, die Schaaifhauson festgestellt hat. Den Brnch

des Scbliisselbeines bat der Kaiser viellcicbt 810 anf dem danisehen Feld-

zuge erlitten, als sein Pferd vor einem niederfallenden Meteor sclicutc und

ihn heftig zu Boden schleuderte, Einbard, Vita Car. c. 22.

4
) Neuester Fiibrer durcb Aachen und Umgegend (1892) S. 43; nach

gutiger Mittbeilung des Herrn Pick, der mieh Iiberhaupt mehrfach in daukens-

werther Weise uuterstiitzt hat.

13
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wollte, (lass der Kaiser wirklich auf dem Throne beigesetzt

worden sei. Wurde cr nicht in diesen Sarg gelegt, so war es

ein anderer.

Wir wissen tiber die Geschiclite des Sarkophags nichts Zu-

verlftssiges.

Die erste schriftliche Kunde von diesem Wcrke antiker

Kunstfertigkeit gibt Peter von Beeck l
. Zu seiner Zeit war der

Sarkophag in der Kirche eingemauert, sodass man nur die

mit Eeliefs geschnriickte Vorderseite sehen konnte. Er sagt:

„Ueber der Grabkaiumer erhob sicli iiber die Bodenfl&che eine

„tomba a von weissem Marmor, ein langlicher Stein, in dem

kein heiliges Bildwerk, sondern der Raul) der Proserpina ein-

gehauen ist, woriiber ich mich sehr wundere, wenn nicht etwa

dieser Decke von poetischer Dichtung eine mystische Bedeutung

zu Grunde liegt, woriiber ich hier nichts sagen will, einmal

deswegen, weil, nachdem die Normannen das Mausoleum Karls

zerstort hatten, der Grabstein aus der Mitte der Basilika weg-

genommen und eingemauert wurde, sodass nur eine Flache

herausragt und ich nicht weiss, wie die anderen Seiten sind,

dann, weil die Meisten meinen, dieses kunstreichc Alterthum

sci aus der Kriegsbeute hinzugefugt worden, urn das Grab des

Augustus Caesar zu schmiicken." Beeck sagt also nicht, dass

Karl in diesem Sarkophage gelegen habe, sondern lasst das

Prachtstiick nur dessen uberirdisches Grabmal schmiicken 2
. Aehn-

liches, nur noch etwas verworrener, erzahlt 1685 Edward

Brown 3
: Friedrich I. habe den Leichnam Karls aus seinein

Grabe, welches mitten in der Kirche war, weggenommen und

anderwarts wieder begraben, namlich theils in einer silbernen

Kiste unter dem Altar des Chors „und theils lag die Maur

des alten Gebaudes, allwo er das vorige steinerne Grabmal

wieder darauf setzen lassen, wie ehedessen: und erzahlet man

allhier, dass solches steinerne Grabmal zuerst soil genommen

') Aquisgranum 75 untcn, 76. Ob Jean von Montreuil (Abschnitt X)

etwa diesen Sarkophag geaehen hat oder das Reliquiariura meint, ist nicht

zu crkennen.

2
) Noppius, Aacher Chronick (1643) 27 gibt genau den Ort der Ein-

mauernng an: „Epitaphium Carolinum stehet an der lincken seiten der runden

Kirchen, daselbst cingemawret ist alsoicher Grabstciu von weissem Marmor,

als anfanglich uber dem Grab gelegen etc.
u

8
) AngefiUirt von Fr. Borndt 107.
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worden seyn von dem Grabe Julii Caesaris 1
. Dasselbe ist von

weissem Marmor, und stehet die Figur der Proserpina darauf."

Es bestand demnach damals nicht die Meinung, dass Karl

in dem Sarge.selbst gelegen hatte. Der Ansicht Beecks, das

Kunstwerk sei das siclitbare oberirdische Grabmal gewesen, ist

offenbar kein Werth beizulegen; was sollte auch der leere Sar-

kophag iiber einem Grabe bedeuten? Man hatte eben nur, wahr-

scheinlich schon lange vor Beeck, das leicht erklarliche Bestreben,

das seltsame Stuck, dessen hohes Alter augenfallig war, irgend

in Beziehungen zu dem Kaiser zu bringen.

Berndt setzt die Entstehung des Sarkophages in die erste

Halfte des 4. Jahrhunderts. Dagegen erklarte mir Kollege Karl

Robert, er gehore ganz bestimmt in die Antoninenzeit, also an

das Ende des 2. Jahrhunderts, und milsse in Rom gearbeitet

sein. Dass er bereits im Alterthum zur Bestattung benutzt

worden ist, beweisen die Spuren des Verschlusses. Die flache

Ruckseite enthalt, wie mir Herr Pick giitigst mittheilte, zwei

langlich viereckige Locher, die von der oberen Kante 11 cm

entfernt sind und offenbar zur Aufnahme bleierner Klammern

dienten, welche den jetzt felilenden Deckel festhielten. So war

die im Alterthum ubliche Weise des Verschlusses.

Nicht allein die Art der Darstellung in den Reliefs, sondern

auch das Material, karrarischer Marmor, verbietet die Annahme,

dass einst romische Kiinstler in Aachen selbst den Sarg meisselten.

Ebenso hat es wenig Wahrscheinlichkeit, dass ihn damals eine

reiche romische Familie aus Italien nach Aachen kommen liess;

cin ahnlicher Fall ist auch jenseits der Alpen nicht bekannt.

Der Sarg kann also in Aachen weder angefertigt noch gefunden

sein. Seine Ueberfiihrung aus Italien vor die Zeit Karls des

Grossen anzusetzen, ist in Anbetracht der geschichtlichen Ver-

haltnisse unthunlich, ebenso ist nicht anzunehinen, dass noch

nach Karl ein solches Stuck iiber die Alpen gebracht worden sei.

Daher erscheint die Vermuthung durchaus gerechtfertigt, dass

der Sarg rait den anderen Baustiicken, von denen wir wissen,

dass der Kaiser sie aus Italien bezog, nach Aachen gekommen

ist, wenn auch nicht gerade Ravenna seine ehemalige Statte

gewesen zu sein braucht.

') Oflfenbar ein MissverstJlndniss der letzten Worte Beecks.
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Gelangte demnacli der Sarkophag in der Zeit Karls nach

Aachen, so wird er wohl auch damals bereits in den Miinster

gcbracht worden sein.

Mir scheint da der Umstand, dass er zur Zeit Beecks in

die Wand eingemauert war, von besonderer Bedentung zu sein.

Jedenfalls befand er sich an dieser Stelle schon geranme Zeit

frfiher. Wir besitzen namlich eine Abbildung desselben in der

Kobnrger Sammlung von Handzeichnnngen nacli Antiken, die

lange vor Beeck zwischen 1550 und 1555 entstanden ist
1
. Da

hier nnr die Vorderseite wiedergcgeben ist, nicht audi die

schmalen Nebenseiten, folgt, dass diese durch die Kinmauerung

noch unsiehtbar und unzuganglich waren.

Ich glaube nun nicht, dass, wie Beeck behauptet, diese Ein-

fiigung in die Kirchenmauer nach der Plunderung der Pfalz

durch die Nonnannen erfolgt ist. Lag der Sarkophag bis dahin

wirklich auf dem Grabmal, so konnte er der Zerstorung kaum
entgehen, oder wenn er versehont blieb, war kein Grund vor-

handen, ilm nachtraglieh wegzunehmen. Sicherlich kann er

nicht zur Zeit Ottos auf der Grabst&tte gelegen haben, da diese

somit ganz genau bezeichnet gewesen ware. Dasselbe gilt von

der Kanonisation, und da es audi nicht der wirkliche Sarg war,

der bei dieser Gelegenheit gefunden wurde, so denke ich, das

Prachtstiick war von jelier eingemauert, wurde bereits bei der

Erbauung der Pfalzkapelle in die Wand eingefugt. Dafur spricht

audi seine gute Erhaltung. Die karolingische Zeit nahm an

dem heidnischen Gebilde weniger Anstoss, als das die nach-

folgenden Jahrlmnderte gethan batten, und bcsass fur solche

Sachen grosseres Interesse. Die Bauleute verwertheten dieses

ihnen aus Italien iibersandte Stuck so gut wie die anderen, weil

es schon und ungewohnHcli war.

Ja, ich mochte sogar an diesen Sarkopliag eine Vermuthung

kniipfen. Sie ist allerdings so gewagt, dass icli Zweifel getragen

babe, ob ich sie aussprechen sollte. Der Pseudoturpin en thai t

namlich eine merkwiirdige Legende tiber einen Kanipf, der urn

Karls Seele gefuhrt wurde. w Als ich eincs Tages in Vienne im

Gebet vcrsunken wT
ar, sah ich unzahligc Scbaaren scheusslicher

Krieger an mil* voriiberziehen und sich nach Lothringen wenden.

Ich fragte einen von ihnen, der wie cin Aethiopier aussehend

•) Robert in der Wostileutselien Zcitschrift IV, 273 ft% Tafel XIV.
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hinterher schritt: „„Wohin cilt ihr?
tttt „„Nach Aachen, zum

Tode Karls, urn seine Seele in die Holle zu reissen.
tttt — Als

sie nach kurzer Zeit zuruckkehrten, fragte ich denselben wieder:

„„Was liabt ihr ausgerichtet? uu Der Damon antwortete: „„Ein

Galetianer ohne Kopf legte so viel Steine und Gebalk in die

Wagschaale, dass die guten Werke die bosen uberwogen, und

daher entriss er uns die Seele."
tt Ich erkannte, dass Karl

gestorben und mit Hilfe des heiligen Jakobus seiner Kirchen-

bauten wegen in den Himmel aufgenommen seP. u

Mir scheint nun nicht unmoglich, dass das Relief des

Aachener Proserpinasarkophages dieser Legende den Ursprung

gegeben hat. Wie viele Sagen sind aus dem Missverstandniss

von Bildwerken entstanden! Dabei kommt es in der Kegel nicht

so genau auf deren Gestalt und Darstellungsinhalt an, denn die

geschaftige Phantasie sah in ihnen die merkwurdigsten Dinge,

drangte oft ganz geringfiigige Ztige, die uns kaum aufiFallen,

in den Vordergrund und lehnte an sie die kilhnsten Deutungen

an. Oft mochten audi die Erzahler die Bildwerke nur vom

Horensagen her, nicht durch eigenen Augenschein kennen.

Was inich zuerst auf meine Vermuthung brachte, ist die

Gestalt der Proserpina. Das Mittelalter liebte die dem Korper

entfliehenden Seelen als weibliche Gestalten zu zeichnen, und

Proserpina ist hier mit Pluto, ihrem Rauber, so eng verbunden,

class sie ganz gut als die Seele Karls gedeutet werden konnte.

nach der ein Krieger — die behelmte Minerva — greift. Alles

ist in wilder Bewegung, wie ein dahinsturmender Kriegerzug,

die Drachen, welche den Wagen der Gottin Ziehen, wurden

natihiich zu Damonen, Teufeln. Sehr ungeschickt ist der Korper

Plutos gearbeitet, indem der Kiinstler sich arg verhieb. Der

von dem Gewande der Proserpina verdeckte Oberkorper beflndet

sich iiber dem Wagen, wahrend der nackte Unterleib von der

Brust ab daneben steht, ohne rechten Zusammenhang mit Haupt

und Schultern. Dariiber ragen der Kopf und ausgestreckte Arm
der Proserpina hinweg, sodass dem sichtbaren mannlichen Korper

der Kopf fehlt 2
. Hier hatten wir also den hauptlosen Galizier

Jakobus. Der Wagen kann als Wagschaale gelten, die Korbe

') Turpini Hist. Caroli M. c. XXXII, ed. ('astets 60. Ein ahnlicher

Kampf urn die Seele Kaiser Lothars wird von Adeuiar erzahlt, vgl. unten

Beilage.

-) Man vergleicbe die Abbilduug bei Berndt.
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und mancherlei undeutliche Zuthat als die Steine. Die urn

Proserpina schwebenden Amoretten sind die guten Geister, welche

die Seele retten.

1st diese Auslegung annehmbar, dann wurde die Vorgeschichte

des Sarkophages, wie ich sie darzustellen suchte, noch mehr

bestatigt werden.

Zwolfter Abschnitt.

Grab und Grabmal.

Es gilt, die Kette meiner Beweisfuhrungen zu schliessen.

Wenn Karl in einer Gruft beigesetzt wurde, so nnisste eine

solche vorhanden sein oder fur diesen Zweck erbaut werden.

Die Erzahlung des Novalesers setzt eine Grabkammer von ziem-

lichem Umfange voraus, da in ihr ausser dem Throne noch

mehrere Personen Platz fanden und hantiren konnten; auch

Ademars Schilderung erfordert einen angeniessenen Raum l
. An

Eifer und Versuchen, die Gruft zu entdecken, hat es nicht

gefehlt. Zu wiederholten Malen ist der Boden der ganzen Kirche,

des Oktogons und des Chores, durchwiihlt und durchforscht

worden, aber nirgends fanden sich eine gevvolbte Grabkammer

oder auch nur Reste von ihr oder irgend eine Spur, die ent-

sprechend hatte ausgelegt werden konnen 2
. Wurde man eine

so geweihte Statte nicht erhalten haben? Aber selbst wenn sie

dem Verfall oder der Zerstorung preisgegeben wurde, konnten

ihre Ueberbleibsel in dem Erdboden nicht ganzlich verschwinden.

Also auch baugeschichtlich sind der Novaleser, Ademar

und ihre Anhanger widerlegt, ihre Erzahlungen und Ansichten

als unmoglich erwiesen. Auch die zuvetiassigen Angaben ftber

die beiden Aufschliessungen des Grabes nothigen, wie wir sehen

werden, durchaus nicht dazu, das Vorhandensein einer Gruft

vorauszusetzen, schliessen sie vielmehr gradezu aus.

Wie und vor allem wo war nun das Grab Karls des Grossen?

Die karolingischen Quellen besagen cinstimmig: „in der St.

Marienkirche, die er selbst begrundete a
, und alle spateren Nach-

richten aus der Zeit Ottos III., die fabelhaften, wie die zu-

') Wenn P. A. Thijm, Karl d. Gr. und seine Zeit (1868) 356 „curvatura

sepulchri" rait „Absis u ubersetzt, setzt er auch eine griissere Kapelle voraus.

2
) Die Litteratur bei Clemen XI, 213; hauptsachlich von Quast im

Correspondenzblatt des Gesammtvereines der deutschen Geschichts- und Alter-

thurasvereine 1866, XIV, 82.
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verlassigen, mid gleichfalls die aus der Zeit Friedrichs I. stimmen

damit Uberein. Nirgends findet sich ein erlauternder Zusatz,

in welchem Theile, an welcher Stelle der Kirche die Grabstatte

lag. Denn die Angabe des Interpolators, wenn man diesem

iiberhaupt noch etwas glauben will, „in dextro membro basilicae
tt

bezieht sich nicbt auf die Lage der Gruft, sondern auf den Ort,

an welchem angeblich Otto III. die Reliquien beisetzen liess.

Zu Beecks Zeiten glaubte man, das Grab sei mitten im Oktogon

gewesen, wo audi jetzt unter dem von Friedrich I. gestifteten

Kronleuchter der 1804 gelegte Stein die angebliche Stelle be-

zeichnet.

Im Jahre 1866 fand man nordlich von der Kreuzkapelle

gewaltige Fundamentirungen, die im ersten Augenblick als die

Grabstatte angesehen wurden. Doch liess sich diese Meinung

keineswegs erweisen. Ausserdem hatte das Grab, wenn es hier

war, ausserhalb der eigentlichen Kirche gelegen, was alien

zuverlassigen Zeugnissen durchaus widei'spricht. Denn soil

nicht jeder sichere Boden aufgegeben werden, muss daran fest-

gehalten werden, dass Karl in der Kirche, also innerhalb

ihrer Umfassungsmauern beerdigt wurde. Doch haben sich da-

gegen gewisse Bedenken geregt. Es gab n&mlich alte kirchliche

und weltliche Gesetze, die das Beerdigen in den Kirchen ver-

boten. Karl selbst hat diese Verordnung in einem Kapitular

erneuert 1
. Aber sie gait von vornherein nicht fur Personen

geistlichen Standes und fur weltliche waren Ausnahmen mit

Genehmigung der Bischofe gestattet 2
. Sollte nicht eine solche

gemacht worden sein fiir einen so machtigen Herrscher, der

zugleich der Erbauer der Kirche war? Alle Konige, von den

Merowingern an, erhielten ihren Ruheplatz in Kirchen, ebenso

Karls Vorganger und Sohn, seine Enkel, die spateren Karolinger

und alle deutschen Konige 3
; nur Karl der Grosse ware aus-

geschlossen worden? Sicherlich kamen bei seinem Begrabniss

jene Bestimmungen nicht in Betracht.

Auch die vermittelnde Ansicht, das Grab sei in einer jetzt

verschwundenen Seitenkapelle gewesen, scheint mir nicht stich-

') Die Stellen bei Clemen XI, 214.

*) Das bestatigt Hincmar (a. a. 0.), der denBischOfen die Entscheidung

anheimstellt. Das Mainzer Concil von 813 gestattet sogar als Ausnahmen:

episcopi, digni presbyteri und fideles laici; Mansi Coll. cone. XIV, 75.

3
) Vgl. auch Dolberg im Katholik 1887, S. 271 ff.
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haltig *. Sie wird mit zwei Griinden gestiitzt. Einmal mit jenem

Verbote der Beerdigung in den Kirchen. Abgesehen davon, dass

es hier nicht zutreffcn kann, mussten dann wold auch die zur

Kirche gehorigen, in sie geoffneten Seitenkapellen ausgeschlossen

sein. Hingen sie jedoch rait dera Hauptraume nicht zusammen,

so waren sie nicht zur eigentlichen Kirche zu rechnen, und die

bimdige Angabe, in der Kirche sei Karl bestattet, schliesst

jeden Nebcnraum aus. Fiir eine ehemalige Seitenkapelle soil

zweitens sprechen, dass Karls Dienste spater die nordliche

Kapelle gewidmet wurde. Aber da man nicht die ganze Kirche

auf seinen Namen neu weihen konnte, blieb nichts iibrig, als

ihm irgend eine Kapelle einzuraumen.

Nur innerhalb der eigentlichen Kirche kann Karls Grab

gesucht werden. Midi dunkt, da nie ein Zusatz die Stelle miher

bezeichnet, muss sie eine selbstverstandliche gewesen sein. Da-

gegen wird man anfuhreu, als Otto seine Nachsuchungen begann,

sei der Ort ganz unbekannt gewesen. Ob das so richtig ist?

Das Traumgesicht, das dreitagige Fasten beim Interpolator

dtirfen wir mit dessen sonstiger Rechnung fur beglichen erachten.

Allerdings sagt auch Thietmar, Otto sei ungeAviss gewesen, wro

Karl ruhte. Ihm scheint die Hildesheimer Ueberlieferung: „ossa

a pluribus inscita" oder „a pluribus eo usque ignorata" zur

Seite zu stehen. Doch lasst letztere auch die Deutung zu, die

Gebeine seien bisher unbekannt. von Nieinandem gesehen worden.

Der „arcus deauratus 44

, der nach Einhard die Statte bezeichnete,

war allerdings damals sicherlich nicht melir vorhanden, ver-

inuthlich durch die Norniannen zerstort. Aber diese schnell

voriibergegangenen Greuel konnten nicht die Erinnerung, avo

das Grab gewesen war, ganz verloschen; nur mochte der Punkt,

wo die Gebeine lagen, nicht mehr mathematisch genau zu be-

stimmen sein. Jedenfalls hatte Otto, wie Thietmar zeigt, eine

bestimmte Vermuthung, die sich als richtig erwies; er brauchte

offenbar nicht den Fussboden der ganzen Kirche aufreissen oder

gar Forschungen in Seitenkapellen, die viele Zeit beansprucht

hatten, anstellen zu lassen. Nach seinem Frevel ging das Ge-

dachtniss, wo ungefahr die Stelle war, gewiss nicht ganz ver-

loren, und wenn dann auch bei Friedrich I. von einer „divina

') Namentlicb vertreten durch v. Quast und nach ihm durch CI emeu
a. a. O.
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revelatio" die Rede ist, so gehorte sie einmal zu der damaligen

Ausdrucksweise, dann war ja auch jetzt die Statte nicht genau

bezeichnet.

Nicht das weite Oktogon, sondern nur der Clior kann meiner

Ansicht naeh das Grab enthalten haben und dort wird auch

Otto von vornherein nachgeforscht haben. Der Chor ist der

heiligste Theil der Kirche, dort steht der Hauptaltar, in (lessen

Nahe die ewige Kuhe zu geniessen immer als hochster christ-

licher Vorzug gait; er ist der grossen Menge verschlossen und

daher umsoniehr geeignet fur eine Ruhestatte. Der karolingische

Chor der Marienkirche wurde erst im 14. Jahrhundert durch

den heutigen gothischen ersetzt, er war sehr viel kleiner als

dieser, ein rechtwinkeliges Viereck von 16 Fuss licliter Breite

und Tiefe. In ihm wurde auch Otto III. bestattet 1
. Da er

seinen Platz in der Mitte des Chores erhielt, ist anzunehmen,

dass Karl, dessen Stelle man eben erkundet hatte, dort nicht

lag. Der iiber dem Grabe errichtete „Bogen tt wiirde auch den

Besuchern des Gottesdienstes den Anblick des celebrirenden

Priesters gestort oder entzogen haben, wenn er mitten im Choi-

stand.

Alle diese Grlinde fiihren micli zu der Vermuthung, dass

Karls Grab an einer Seitenwand des Chores, wohi zur Rechten

des celebrirenden Priesters, in nachster Nahe des Altars her-

gerichtet wurde. Die Ftisse waren jedenfalls der Sitte geinass

nach Osten zu gebettet. Dort, im Allerheiligsten, im „Sacrarium"

befand sich auch ein Bild, eine „veneranda effigies" des Kaisers.

Wie alt es war, ist unbekannt; doch bestand es schon vor der

Kanonisation und genoss bereits Verehrung. Da vor ihm Lichter

angezundet wurden, gehorte es kaum zu den Fresken, die

Otto III. malen liess, sondern mag ein einzelnes (Jebilde gewesen

sein 2
.

Das Grab wurde wahrscheinlich in den Erdboden unter den

Steinfliessen des Kirchenbodens gegraben. Ich sage mit Al>sicht

„gegraben u
. Aus Kinhards Worten folgt, dass keine Gruft fiir

den Kaiser vorbereitet war, da sonst kein Zweifel iiber den

Ort der Bestattung hatte entstehen konnen. An dem einen Tage

') Thietmar 1. IV, c. 53 und Thangraar, M. (I. Scr. IV, 775 sagen

nm medio choro", Lantbert, M. G. Scr. IV, 745 „in choro 44

, Adalbold,

M. G. Scr. IV, 684 „in medio ecclesiae", was aber wohl dasselbc bedeuten soil.

2
) Vita Karoli ed. Rauschen 90 f.
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liess sie sich audi nicht herstelleu. Es wurde daher lediglich

der Fussboden aufgehoben und der Sarg in die darunter befind-

liche Erdscliiclit verscnkt. So wurde der Korper ini vollen

Sinne des Wortes „humatiim", wie Einliard und Thegan berichten,

„glebis terrae traditum" wie der Planctus singt 1

;
den Kaiser

deckte, urn nochmals des Letzteren Worte zu gebrauchen, wirk-

lich ein „titulatus telluris tumulus".

Allerdings wurden auch Sarge frei auf den Fussboden der

Kirche hingestellt, aber wohl erst langere Frist nach deni Tode,

da sie eine beziigliche Inschrift oder entsprechendes Bildwerk

zu erhalten pflegten. Bei Karl war das weder moglich, da er

so schnell bestattet wurde, noch erforderlich, weil nachher der

Bogen genugsam den Traucrort bezeichnete.

War der Sarg von Anfang an in der Erde geborgen, so

ist erklarlich, dass er den rauberischen Handen der Nonnannen

entging. Er brauchte nicht erst von den Fluchtenden versenkt zu

werden, wozu kaum Zeit und vielleicht auch nicht die (iedanken

dagewesen waren. Nur das Grabmal wurde von ihnen zerstort,

sodass kein ausseres Anzeichen Otto III. verrieth, wo sein grosser

Ahnherr ruhte. Er liess daher den Fussboden (pavimentum)

aufreissen und graben; „fodere u sagt Tliietmar bestininit, unsere

Meinung bestatigend. Nachher wurde der fruhere Zustand wieder

hergestellt und blieb so bis zu Friedrich I., dessen Diplom

besagt, der Korper sei vor Storungen sorglich verborgen gewesen.

Ein Bericht sagt auch, „a terra u
seien die Ueberreste

gehoben worden 2
. Der alte Sarg wurde oftenbar unbeachtet

beseitigt, vielleicht weil er schmucklos, durch die Zeit und das

wiederholte Aufbrechen beschadigt war.

Wie war nun der vergoldete Bogen beschaffen, welcher Inschrift

und Bild enthielt? Natiirlich lassen sich dariiber nur Vcr-

muthungen anstellen. Am einfachsten erscheint die auch schon

mehrfach vorgeschlagene Liisung, es sei dazu der Bogen einer

Nische benutzt worden. Aber sie ist nur annehmbar unter der

Voraussetzung, dass der Sarg in der Nische offen und frei stand,

und diese vertragt sich nicht mit den eben gegebenen Aus-

fiihrungen. Ob der alte Chor iiberhaupt Nischen hatte, ist ganz

unbekannt, und da hilft alles Rathcn nichts. Ohnehin sagt Ein-

') Auch die Inschrift: „Sub hoc conditorio situra est corpus et^.
a spricht

keineswcgs gegcn, eher filr mcinc Annahrae.
2
) Gaufredus bei Labbe II, 314.
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hard, der Bogen sei „extructus a
errichtet worden, was fiir eine

Nische nicht zutreffen wiirde. Daher meint er wohl ein besonderes

fiir diesen Zweck geschaffenes Werk. Darauf'lasst auch die

Bezeichnung „conditorium u
schliessen, welche die Inschrift dem

Bogen gibt. wenn schon „conditorium u neben Grabmal auch den

Sarg selbst bedeuteu kann.

Ich denke mir daher den Bogen an der Wand des Chores

uber der Grabstelle errichtet. Fiir die Hohe gab die der Kirche

die Begrenzung, wahrend Tiefe oder Breite sich dem Grabrauiue

anpasste. Ob er ganz frei stand oder an der Mauer angebracht

war, lasst sich natiirlich nicht sagen. In beiden Fallen war er

leicht einer Zerstorung ausgesetzt, eher als wenn Bild und

Insclirift in den Bogen einer Nische eingelassen waren. Ua er

„vergoldet tt war, konnte er aus Holz, Stein oder Erzguss her-

gestellt sein. Die beiden letzteren Stoffe eigneten sich am besten

zum Mosaik, in dem vielleicht das Bildniss des Kaisers gefertigt

war. War Metallguss angewandt, so mochte den Normannen

ura so eher das werthvolle Material begehrenswerth sein.

Zwar ist meines Wissens kein ahnliches Werk aus der

Karolingerzeit bekannt; aber was ist denn von ihr erhalten

und wie viele ihrer Grabdenkmaler sind unversehrt auf uns

gekommen? Vielleicht darf man sich das Ganze gestaltet denken,

wie die Front einer Basilika. Denn derartige Denkmaler wurden

von den Franken auch auf den Friedhofen uber den Gr&bern

errichtet. Bei ihnen waren iiberhaupt mancherlei Formen frei-

stehender Denkzeichen iiblich. Auch aufgestellte Grabsteine,

die der Inschriften wegen „tituli
tt

hiessen, bildeten eiuen Theil

der Grabumfassung \

Dreizehnter Abschnitt.

Der Ur sprung der Fabel.

Ich denke nachgewiesen zu haben, dass die echten und

unzweifelhaften Quellen, sowie die damaligen kirchlichen und

sittlichen Anschauungen die Annahme verbieten, einzig und

allein unter alien weltlichen und geistlichen Grossen und Kleinen

sei der todte Kaiser einer unziemlichen Behandlung unterworfen

worden, dass ebenso die physischen Verhaltnisse jede Moglich-

') Liudenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthuraskunde I, 94 flP.
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keit aussehliessen, (lass endlich der ortliche Befuiid in Aaclien

der fabelhaften Ueberlieferung jeden Boden entzieht.

Wie kamen nun der Italiener und der Franzose zu ihren

Geschichten? Und wie konnten sie Glauben flnden?

Es ist der Vcrsuch gemaclit worden, ihre Erzahlungen zu

erklaren aus einem einfacheu Missverstandniss, zu dem die

doppclte Bedeutung von „solium tt

: „Thron u und „Sarg a
, die

Veranlassung gegeben hatte. Martin Hertz theilte mir bald

nach dem Erscheinen nieiner ersten Abhandlung diese Ver-

muthung mit und Simson fand sie einleuchtcnd K Unabhangig

davon erklarte auch Fritz Berndt 2
,

„in der missverstandlichen

Auffassung des Wortes solium allein einen begreifliehen Grund

fiir die Entstehung des Grabmythus linden zu konneu". Ich

muss jedoeh meinen friiheren Widerspruch 3 aufreclit erhalten.

Dieser Erklarungsversuch stutzt sicli nur darauf, dass eben

Thietmar jenes zweideutige Wort gebrauchte. Es ist aber ganz

undenkbar, dass sein Werk nach Novalese oder nach Frankreich

gelangte. Und dass etwa cine- fur uns verlorene andere Rela-

tion, die dort bekannt geworden ware, ebenfalls das zweideutige

Wort enthalten hatte, ist mehr als unwahrscheinlich.

Teh wundere mich, dass die Vertheidiger des „ Thrones" bei

Thietmar niclit auf eine andere Auskunft gekommen sind, welche

ihnen ihre Uebersetzung erraoglicht hatte und ziemlich nahe

liegt. Konnte sicli nicht an die Oetfnung des Grabes durch

Otto, die sicherlich einiges Aufsehen machte, das Gerucht

angekniipft haben, man habe den alten Kaiser so gefunden, wie

jene Quellen schildern, und Thietmar dem entsprechend wirklich

von einem Throne reden wollen? Dem widcrsprechen nur die

„ossa u
, die Kiirze des Berichtes und endlich der Umstand, dass

in den iibrigen deutschen Quellen, in denen doch zuniichst ein

Niederschlag zu suchen ware, nichts davon zu entdecken ist.

Auch hatte wohl gerade in Aachen eine Kunde sich bis in

spatere Zeiten erhalten.

Ich habe bereits hervorgehoben, dass der sagenhafte Cha-

rakter der Novaleser Chronik an sich nicht berechtigt, die Mare

des Grafen Otto von IiOinello kurzweg ebenfalls als Sage zu

betrachten. Es muss daran festgehalten werden, dass er, die

') Karl d. Gr. II, 53S.

2
) Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereius III, 117.

3
) Forsehungen XIX, 185.
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historisch sicher beglaubigte Personlichkeit, selber die Geschichte

erzahlt hat. Deswegen wird sie freilich nicht glaublicher, denn

Jagerlatein hat es iinmer gcgeben. Icli kann dem Gedanken

nicht entsagen, den ich schon friiher ausgesprochen habe: der

Graf war ein lustiger und geschickter Aufschneidcr, der seine

Leute anmuthig zu beliigen wusste. Der Schalk gnckt uberall

zu deutlich hervor. Man stelle sich nur vor, wie Otto dem
Todten die durcli die Handschuhe gewachsenen Ntfgel beschnitt,

wie er ilim cine goldene Nasenspitze andrehte, die sich gar

schon gemacht haben muss, dann den Zahn ausriss und die

Leiche frisch anzog! Der Schritt vom Erhabenen zum Lacher-

lichen ist hier gcthan.

Zwischen der Novaleser Chronik und Ademar besteht trotz

aller Verschiedenheit in den Einzelheiten offenbar ein sehr enger

Zusammenhang, denn ini Grunde berichteu beide das gleiche

Wunder. Ademar bringt zwar seine Schilderung nicht in Ver-

bindung mit Otto III., aber nacli all
7

unserer Kenntniss spricht

die hochste Wahrscheinlichkeit dafiir, dass er nur den von

diesem angeblich gemachten Befund wiedergibt. Denn nachdem

wir die karolingischen Ueberlieferungcn kennen gelernt haben,

durfen wir mit aller Sicherheit behaupten, dass Ademar keine

alten, etwa gar auf die Zeit des Begrabnisses zuriickreiclienden

Quellcn benutzt hat. Da wir audi die Annahme zurilckweisen

mussten, zur Zeit Ottos sei ein Geriicht entstanden, das etwa

dem Ttaliener und dem Franzosen gleichmassig zu Ohren ge-

kommen ware, so bleibt nichts iibrig als die Vermuthung, dass

beider Erzahlungen aus eincm gemeinsamen Ursprunge, also in

letzter Stelle aus dem Munde des Grafen von Lomello, geflossen

seien. Der Zeitpunkt, zu welchem die Aufzeichnungen gemacht

wurden, ist ziemlich der gleiche, wiirde also nicht dagegen

sprechen, aber wohl scheint die grosse raumliche Entfernung

damit schwer vereinbar. Ich crinnere indessen an die Lage

von Novalese, an der grossen Strasse uber den Mont Cenis, die

jeder Wanderer, der aus Frankreich nach Italien zog und um-

gekehrt, einschlagcn musste. Wie leicht konnte da, was ini

Kloster erzalilt wurde, audi in Frankreich verbreitet werden.

Rs liegt dann der eigenthumliche Fall vor, dass eine Er-

zahlung, die ganz den Stempel der Sage tragt, zuriickzufuhren

ist auf die bewusste Erfindung einer einzelnen, noch dazu nach-

weisbaren Personlichkeit.
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Nun darf man freilich fragen, wie kam Graf Otto dazu,

ein solches Marchen zu dichten? Denn alle Erdichtung muss

bei noch so frei waltender Phantasie irgendwie mit gelaufigen

Vorstellungen zusammenhangen, in denen sie ilircn eigenen Nahr-

boden hat und unter deren Einwirkung sie bei den Zeitgenossen

wirklichen Glauben findet oder doch wenigstens Beifall erregt.

Es liegt nahe, in erster Stelle zu denken an den Volks-

glauben, gewisse Personlichkeiten seien nicht gestorben, sondcrn

wtirden dereinst wiederkehren, der ja spater auf Karl selbst

und — der bekannteste Fall — auf Friedrich II. bezogen

wurde. Die fruhchristliche Welt erwartete die Wiederkunft

Neros, und diese Meinung wandelte sich zwar urn, aber erhielt

sich 1
. Unzweifelhaft ist die Idee eine uralte und hangt zu-

sammen mit den Urvorstellungen von dem Tode als einer Art

des Doppellebens. Der Erwartete wurde dann naturlich in der

Zwischenzeit gedaclit als in einem Mittelzustande befindlich, der

die Fortdauer einer korperlichen Existenz bedingte. So war

der Uebergang zu der Anschauung, dass audi ein todter Herrscher

noch in aller Pracht thronen konne, unschwer gegeben.

Es gibt eine anmuthige und sinnreiche jftdische Legende,

auf die ich wohl kurz hinweisen darf. Konig Salomon hatte

mit Zauberkraft die Geister bezwungen, dass sie ihm dienten;

audi den Tempel in Jerusalem baute er mit Hirer Hilfe. Als

er starb, blieb er auf dem Throne sitzen, sodass jene nicht

merkten, wie ihr Gebieter todt war. Da benagte ein Wiirmlein

den Stab, auf den sich die Leiche stiitzte; sie fiel nieder und

nun erkannten die Dschinnen das ihnen bisher Verborgene 2
.

Das Mittelalter nahm ohnehin leicht an, dass Leichen sich

unversehrt erhalten konnten, wenn dabei eine besondere Kraft

mitwirkte. Welchcn Raum diese Ansicht in der kirchlichen

Legendc einnahin, brauche ich nicht erst auszufuhren. Aber

sie bestand auch sonst. Ich habe bereits eine Sage aus dem
Kreisc Karls des Grossen erwahnt, in der ein Liebeszauber das

Wunder bewirkte 3
. Auch die Helden der Vorzeit konnten ein

') Rich. SchrJJder, Die deutsehc Kaisersage. Akad. Rede — Heidel-

berg 1891, wo auch die Litteratur angcgebcn ist.

2
) Der Koran ubersetzt von Riickcrt 84, Sure 13 ff.; vgl. Geiger,

Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen? 187. — Ich vcr-

danke den Hiuweis mcineni Kollegen August Mttller.
8
) Vgl. Absehnitt V; ich weise dabei auch auf Cur tins ttber die Leiche

Alexanders des Grosson hin, Absehnitt III.
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solches Vorrecht beanspruchen, wie angeblich unter Heinrich III.

der riesige Leib des Pallas, des von Turnus getodteten lati-

nischen Bundesgenossen des Aeneas, in Rom vollkommen erhalten

gefunden wurde 1
. Vielleicht spielte auch die Kenntniss mit,

dass unter gewissen Umstanden wirklich Leichen mumifizirt

und sorait von der Zerstorung nicht ergriffen werden 2
.

Endlich konnte es nicht auffallend erscheinen, dass man
dem Kaiser die Abzeichen seiner Wurde in's Grab mitgegeben

habe. Geistliche Personen wurden ja stets nach dem Kirchen-

gesetz in ihrcr priesterlichen Kleidung bestattet. Die heidnische

Sitte, den tod ten Heerkonigen ihren Schmuck zu lassen, war
gewiss unvergessen, und der uralte Braucli, dem Abgeschiedenen

seinen besten Besitz in's Grab zu legen, erhielt sich auch in

das Christenthum hinein. Deswegen wurden die Graber so oft

von diebischen Handen beraubt, wie unsere Nachgrabungen leider

nur zu haufig ergeben. Die Volksrechte, wie die Lex Salica und

die westgothischen, setzten daher auf dieses Verbrechen schwere

Strafen, und noch in spiiten Zeiten erscheint unter den „veme-

wrogigen" Sachen, fur welche die westfalischen Gerichte zu-

standig waren, der „Reraub a
, das ist der Leichenraub 3

. Ich

brauche inUessen wohl kaum nochmals zu bemerken, dass zwischen

der Beisetzung mit Kleidung und Kostbarkeiten und der fur

Karl behaupteten ein gewaltiger Unterschied besteht 4
.

Dock es hatte keinen Zweck, diese Andeutungen weiter

auszufuhren.

Die vielen ausgezeichneten Gelehrten, welche bis in die

neueste Zeit hinein die Wahrheit der Geschichte vertheidigten,

standen wohl unter dem Einfluss der edit menschlichen Em-
pfindung, welche lieb gewordene Vorstellungen nicht gern fahren

lasst. Zugleich spielte ihnen wie den zahllosen Anderen die

Phantasie einen Streich: sie beseelte in ihrer Vorstellung den

in seiner Majestat prangenden todten Kaiser und verhullte mit

romantischem Schleicr die hassliche Wirklichkeit. Hiitte die

. reine Vermin ft sich all' die Einzelheiten klar gemacht, nimmer-

mehr liiltte sie ein solches Trugbild bestehen lassen. Es war

2

) Vincentius 1. 25, c. 34; vgl. Kauffinann in der Zeitscbrift fiir

cleutsrlio* Alterthum XXXIII, 251.

*) Vgl. oben Abschnitt VII.
3
) Lindner, Die Vcme 473.

4
)
Vgl. oben Abschnitt VIII dio Bemorkuug iiber Lindenscbrait.
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freilich keine angenehme Anfgabe, diese widerwartigen und

grausigen Dinge zu zergliedern und zu zeigen, welche Ungeheuer-

lichkeiten in den Kauf genommen werden mussten, wenn die

angebliche Ueberlieferung fiir wahr geltcn sollte, und es geschah

niclit oline inneres Widerstreben. Verhaltnisse, die mit dem
Schimmer der Pietat umgeben sind, durch grelle Beleuchtung

als lacherliche zu zeigen und sie durch scheinbaren Spott zu

entweihen. Aber es blieb nichts anderes iibrig, und ich hoife,

dass wenigstens die gelelirte Welt die Streitfrage nunmehr als

abgeschlossen betrachten wird.

Beilage.

Der Chronographus bei Vinccntius von Beauvais.

Es ist unverkennbar, dass zwischen dem Beriehte bei Ademar 1

und dem im Speculum historiale des Vincentius von Beauvais 2

gegebenen ein Zusammenhang besteht. Es fragt sich nur, welcher?

Und in welchem von beiden Werken ist der altere Text nieder-

gelegt? Denn so oline weiteres lasst sich niclit behaupten, wie

es bisher geschelien ist, dass Vinccntius, der bei weitem jiingere,

den Ademar ausgeschrieben habe. Er nennt iltit nie und bat

ihn audi niclit unmittelbar benutzt. Als seine Quelle bezeichnet

er vielmelir schlechtweg einen „Ohronographus u
. Dalier ware

moglicb, dass der so angefulirte Alitor alter ist, als Ademar,

und wenn er vielleiclit vor dem Jahre 1000, also vor der

Grabesoftnung durch Otto III., geschrieben liiitte, wurde seiner

Mittlieilung natiirlich eine ungemeine Bedeutung zuzuschreiben

sein.

Es ist deswegen unvermeidlicli, eine Quellenuntersuchung

anzustellen, so wenig das noch niclit gelichtete Urwaldgestriipp

der weitschichtigen Kompilation des Vincentius dazu anlockt*.

Die Sadie hat ihre besonderen Sdiwicrigkeiten, da Vincentius

den „ Chronographus u nur an verhaltnissmassig wenigen Stellen

anfuhrt, die noch dazu sehr verschicdener Natur sind.

') M. G. Scr. IV, 118.

2
) Da mehrcre Drucke vorhanden sind, fUhre ich ihn nach Bttcbern und

Kapiteln an.

3
) Das von Fabrieins in seiner Bibliotheea Graeca XIV, 107—125

aufgestellte Verzeichniss der von Vincenz benntzten Schriftsteller betriflft nur

das Speculum naturale.
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1. Die erste Erwahnung findet sich Lib. XX^III, c. 171

und betrifft eine Einporung gegen Karl in Italien. Die Stelle

hat, abgesehen davon, dass hier der falsche Name „Rolandus tt

statt „Rothgandus tt

steht, genau denselben Wortlaut, wieSigibert

z. J. 776 1
.

Da die folgende und vorhergehende Notiz, wie auch Vin-

centius selbst angibt, ebenfalls aus Sigibert stammen, konnte er

die Zwischenstelle auch aus Sigibert entnommen haben, sodass

er sie nur irrthlimlich einem andern Autor zuschrieb.

2. Lib. XXIII, c. 174: Eo tempore fundatum est sub Iterio

abbate Cormaricense cenobium etc. Nirgends nachweisbar, doch

richtig. Das Kloster Cormeri lag am Indre, einem linken Neben-

fluss der Loire 2
.

3. Lib. XXIV, c. 1—2: Mater eius domina Bertroda —
colendam judicaret. Ein langer Abschnitt iiber Karl den Grossen.

zusammengesetzt aus verschiedenen willkurlich durcheinander

geworfenen und gekurzten Siitzen aus Einhards Biographie 3
. Darin

ist eigenthumlich nur die Mittheilung, Karl habe einen Monch

Isnardus beauftragt, durch die ganze Welt zu reisen und die

Heiligentage zu verzeichnen. Das ist jedoch eine Verwechselung

mit Usuardus, der im Auftrage von Karl dem Kahlen ein viel

verbreitetes und auch oft gedrucktes Martyrologium zusammen-

gestellt hat.

4. Eod. 1. c. 3: Karolus autcm — conciliabat. zusammen-

gesetzt aus Einhards Biographie, Kap. 28 und 16.

5. Eod. 1. c. 25: Sepultus est — clauserunt, (fie bekannte

Stelle liber Karls Beisetzung.

6. Eod. 1. c. 26: Eodcm anno prcsidet — Paschalis successit,

iiber die Befreiung Gefangener durch Papst Stephan V., an-

klingend an dcssen Biographie im Papstbuch 4
, sonst nicht naeh-

weisbar. Derselbe Wortlaut findet sich iibrigens bei Amalricus

Augerius, der in der Mitte des 14. Jahrhundcrts schrieb 5
.

7. Ebendort, Fortsetzung: Bernardus rex — privatur, wort-

lich glcich bei Sigibert z. J. 819, nur dass unser Chronograph

noch eingeschoben hat: filius Pipini, nepos imp. Ludovici.

') Sigiberti Gcmblaccnsis chronica in M. G. Scr. VI, 334.

*) Vgl. Sim son, Jahrbiicher des frankisehen Roichcs nntor Karl d. Or.

II, 110, 545; Muhlbachcr, Kcgesten n. 346, 600, 857.

8
) Cap. 18, 19, 15, 25, 26, 24, 16.

4
) Liber pontifical is ed. Vignoli II, 308.

B
) Muratori, Scr. rer. Ital. Ill, 2, 287.
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8. Eod. 1. c. 34: Anno XXTIT — venerunt, tiber das erste

Auftreten der Normannen. Der Satz: Normanni Gallias graviter

impetunt et a Frisonibus tributum accipiunt, stimmt wortlich

mit Satzen Sigiberts z. J. 837 uberein, doch linden sich bei

ihm nicht die kurzen Bemerkungcn iiber die Herkunft der Nor-

mannen. Vincentius hat die vor- und nachfolgenden Abschnitte

sonst ganz in Sigiberts Reihenfolge aus diesem abgeschrieben,

hier also offenbar mit Absieht ihn verlassen und zur andern

Vorlage gegriffen.

9. Eod. 1. c. 35: (a) Hie Ludovicus XIV duces Bohemorum

cum suis baptizari fecit, (b) Porro regnum Karoli fratris eius

cognomento Calvi Normanni graviter impetunt et usque Parisius

navigio veniunt: cum Frisonibus tribus proeliis confligunt et in

duobus primis victores existunt. (c) Eo tempore sanctus Ra-

dulphus Bituricensis archiepiscopus claret cujus festum est VII.

Kal. Julii et in cenobio beati Sulpicii iacet. Der Satz (a) stimmt

wortlich mit Sigibert z. J. 846, nur dass ihn dieser nach (b)

bringt. (b) weicht von Sigibert insofern ab, als es dort heisst:

in primo victi, in duobus victores existunt. Mit Sigibert stimmt

die urspriingliche Quelle uberein, die Annalen von Fulda z. J.

845: in primo quidem victi, in secundis vero duobus superiorcs

effecti etc. *. Audi hier hat also Vincentius sich an die zwcite

Vorlage gehalten. (c) ist mir in anderen Qucllen nicht begeguet.

10. Eod. 1. c. 36: (a) Hoc tempore rex Anglorum Adeulphus

— obtulit. Ueber die Romfahrt des Konigs Aethelwulf und den

Peterspfennlg, in einer Fassung, die mir anderweitig nicht

vorgekommen ist 2
. (b) Eo quoque tempore — eruperunt, tiber

die Zcrstorung franzosischcr Stiidte durch die Normannen, eine

Zusammenfassung, die sich ganz ahnlich bei Aderaar findet 3
.

(c) Sed conversi tandem in Galliae maritimae parte, quae dicitur

ab eis Normannia, residerunt, also nach 911.

11. Eod. 1. c. 37: Eine merkwurdige Stelle iiber Lothars

Seele. De huius tamen anima inter angelos et demones altricatio

fuit facta. Angeli siquidem animam monachi, demones imperatoris

quacrebant. Sed orantibus fratribus fugati sunt demones, qui

corpus distrahebant. Eine entsprechendc Fabel hat zuerst Ademar:

Quo mortuo, de anima eius altricatio visa est inter angelos

') Ann. Fuld., hrsg. von Kurzc (1891) S. 35.

2
) Zur Sache vgl. Lappenbcrg, Geschichte von England I, 200, 294 ff.

3
) M. G. Scr. IV, 128, Z. 11 f.
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nequam et sanctos; demones autem frustrati sunt 1
. Sehr viel

ahnlicher ist jedocli der Text, wclchen der Interpolator Ademars

gibt 2
; er macht naraentlich auch denselben Unterschied zwischen

Kaiser und Monch, wie der Chronograph.

12. Eod. 1. c. 40: iiber das Martyrium des englischen

Konigs Edmund, genau iibereinstimmend mit dessen Vita, welche

der im Jahre 1004 gestorbene Abt Abbo von Fleury schrieb 3
.

Soweit reichen die Nachrichten cjes Chronographus, welche

sich auf die karolingische Zeit beziehen. Bunt genug war dem-

nach sein Text zusammengesetzt. Aber er gehort einer spateren

Zeit an. Seine Bemerkungen tiber Usuardus und iiber die Griindung

der Normandie, die Benutzung des Abbo von Fleury geben

daruber unzweifelhaft Auskunft. Pruft man endlich die mit

Sigibert zusammenfallenden Stellen, so ist offenbar, dass der

Chronograph diesen ausgeschrieben hat, nicht umgekehrt; Sigibert

schrieb aber erst zu Anfang des 12. Jahrhunderts 4
! Daher ist

auch undenkbar, dass Ademar den Chronographus ausgeschrieben

habe, im Gegentheil, letzterer muss die Schilderung von der

Beisetzung Karls aus jencm entlchnt haben. Doch wir konnen

noch weiter gehen. Der Chronograph steht, wie die Fabel von

Lothars Seele beweist, dem Interpolator naher wie Ademar

selbst, aber auch hier zeigt ein Verglcich, dass der Chronographus

eincn Auszug aus dem Interpolator machte. Da der Letztere

erst nacli der Mitte des 12. Jahrhunderts schrieb 5
, muss der

Clironograph noch spater sein Werk verfasst haben. In der That

lasst sich seine Spur bei Vincentius noch iiber die karolingischen

Zeiten hinaus verfolgen, und es steht nichts im Wege, auch

den in den spateren Abtheilungen des Speculum genannten

Chronographen fur denselben Schriftsteller zu halten. Zulctzt

*) A. a. 0. 122, Z. 8—10. Aus Ademar schopftc wortlich der bereits

oben Absohnitt I erwiihnte Richard von Cluiiy bei Bouquet llecueil VII, 258,

wahreud das erst dem 14. Jabrbundert angehori^e Ohron. Sitbiense (ebendort

267) unscrer Fassung n&ber steht. Vgl. iibrigeus die iihnliche Sage iiber

Karl den Grossen oben Abschnitt XI.

2
) A. a. 0. 132, Z. 38 ff.

3
) Sarins Vitae SS. VI, 511.

4
) Dass Vincentius uebcueinander den Sigibert, die nrspningliche Quelle,

und den Chronographen, die abgeleitete, benntzte, ist in jcucu Zeiten nicht

anffallcnd.

5
) Oben Abschnitt I.
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findet er sicli urn's Jahr 1155 *. Dass er in Frankreich lebte,

ist nach alien seinen Nackrichten unzweifelhaft.

Priifen wir noch einmal seinen Bericht iiber die Bestattung

Karls, so ergibt sich, dass dieser ein Mosaik aus inancherlei

Bestandtheilen ist. Der Satz: „supra cuius tumulum extructus

est arcus deauratus a
ist aus Einhards Biographie entlehnt und

dem entsprechend heisst es nachher noch einmal: arcum lapideuin,

in quo sepultus erat, replentes. Der Haupttheil rtihrt von Adeniar

her, aber dem Interpolator gemass gibt der Chronograph der

Leiche das Scepter in die Hand. Dazu kamen dann noch will-

kurliche Acnderungen, wie sic der Chronograph mehrfach an

seinen Quellen vorgenommen hat. Der goldene Schild ist von

den Romern gespendet, nicht vom Papste Leo gcweiht; dafiir

wird dessen Anwesenheit bei der Beerdigung behauptet. So

machte der Chronograph sich einen eigenen Bericht zurecht, den

dann Vincentius auf Treue und Glauben hinnahm.

>) Lib. XXIX, cap. 102.
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Aachener Urkunden aus dem Vatikanischen Archiv.

Von Joseph Hansen.

Die folgenden fi'inf und funfzig den Bestanden des Vatikanischen

Archivs entnommenen Urkunden und Regcsten aus den Jahren

1245—1366 sind nicht etwa durch planmassiges Suchen in den

romischen Archivalien zusainmengebracht worden, sondern es

sind nur gelegentliche Notizen, die ich mir wahrend eines mehr-

jahrigen Aufenthalts in Rom, der anderen Forschungen gewidmet

war, angelegt habe. Sie beruhren fast ausschliesslich die kirch-

lichen Verhaltnisse Aachens und der Aachener Gegend, und

ihre Mittheilung an dieser Stelle dtirfte sich trotz Hires frag-

mentarischen Charakters urn so eher rechtfertigen, als eine

systematische Durchforschung der vatikanischen Urkunden nach

Aachener Stucken wohl noch auf lange Jahre hinaus in das

Gebiet der frommen Wiinsche fallen wird, trotzdem dieselbe,

wie ich mich tiberzeugen konnte, fiir die Zeit nach dem Jahre

1300 eine sehr reiche und durch die im Vatikanischen Archiv

vorhandenen Kataloge sehr erleichterte Ausbeute zweifelsohne

liefern wiirde.

1. Antceisung P. Innocent IV. an Bischof (Robert) von Liltt ich, die durch

die Exkommunikation des Aachener Propates Otto erledigten Beneficien ciner

gceigneten Person zu iibertragen. — Lyon 1245, Februar 5.

liegistrum Innocentii IV., Bd. 21, BL 144 r
. — Regest: Bergcr, Lcs

registres d'Innocent IV., I, Nr. 960.

Episcopo Leodiensi.

Licet Otto quondam propositus Aquensis multiplied excommunicationc

ligatus, iamdudum privatus fucrit per Sedem Apostolicam omnibus beucficiis

ecclcsiasticis, exigentibus culpis suis, nichilorainus tamen idem, sicut accepi-

mus, dignitatem et prebendam in ecclesia Coloniensi detinere presumit in

anime sue periculum ct scandalura plurimorum. Quia vero dicte dignitas et

prebenda post privationem beneficiorum huius tanto tempore vacavisse dicun-

tur ipso jure, quod ad nos est earum donatio legitime devoluta, mandamus,
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quod, si est ita, predietas dignitatem et prebendam persone idonee vice nostra

conferas et assignes. Contradictores etc.

Datum Lugduni, Nonis Februariis, anno secundo.

2. Eimcilligung des Papstes lnnocenz IV., class der Aachener Propst die

dem Kapitel zuslehendc Maria Magdalenenkirche neben seiner Propstslelle

behalten und durch einen geeigneten Vikar bedienen lassen dflrfe. — Lyon

1245, Februar 10.

Registrnm Innocent it IV.. Bd. 21, Bl. 148T
. — Regest: Berger, Les

registres d'Innocent IV., I, Nr. 998.

Preposito Aqucnsi.

Exigentibus tue devotionis ineritis libenter tibi gratiam irapendimus et

favorcm. Cum igitur, sieut ex parte tua fuit propositum coram nobis, pre-

positi Aquenses, qui fuerunt pro tempore, unam de ccclcsiis Aquensis capituli

retincre consuevernnt ab antiquo, tuque ecelesiam Sancte Marie Magdalene *

de Aquis obtineas ad dictum capitulum pertineutera, nos devotionis tue pre-

cious inclinati, ut ecelesiam ipsam una cum eadem prepositura retincre valeas,

non obstante constitutioue concilii gencralis, te cum auctoritate paterae dis-

pensamus, ita tamen, quod in eadem prepositura deservias per te ipsum et in

predicta eccicsia per idoneum facias vicarium deserviri.

Datum Lugduni I1II. Idus Februarii, anno secundo.

3. P. lnnocenz IV. ermdehtigt den Aachener Dechanten zur Aufnahme

des Klerikers Godcfridus, Sohns des Herzogs von Lothringen und Brabant, als

Kanonikus in die Kirche von Rutten. — Lyon 1215, Oktobcr 25.

Registrant Innocentii IV., Bd. 21, Bl. 249v . — Regent: Berger, Les

registres d'Linocent IV., I, Nr. 1612.

Dccano ecclesie sanctc Marie Aqucnsis Lcodiensis dioccsis.

Ascriptis militie clericali de bonis debet ecclesiasticis non immerito

provided, ut ipsi ex hoc clcricatus officium avidius amplectentes libentius,

que deo placeant, exequantur. Hinc est, quod pro dilccto Alio Godefrido,

clerico, dilecti filii nobilis viri ducis Lotharingie et Brabantic discretioni tue

mandamus, quatenus eundeni clcricum ob revereutiam Apostolice Sedis et

nostram in eccicsia de Ruten Lcodiensis diocesis, in qua canonicorum insti-

tute et prebendarum collatio ad te didtur pertinere, .... recipi facias in

cauonicum et in fratrem

Datum Lugduni VIII. Kal. Novembris, anno tertio.

4. a) P. lnnocenz IV. weist den Erzbischof (Konrad) von Koln an zur

Auszahlung von 100 Mark Silber aus den jdhrlichen Einkilnften seiner Kirchen-

provinz an den Aachener Propst. — Lyon 1246, Oktober 15.

l
) Wohl eine der im IB. Jahrhimdert zerstorteu Domkupollen.
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Registrum Innocentii IV., Bd. 21, Bl. 330r
. — Regest: Berger, Registrcs

d' Innocent IV., 1, Nr. 2156.

Arehiepiscopo Colonicnsi.

Apostolice Scdis bcuignitas consueta sic raerita personarum . . . discer-

nit, ut cos, qui litterarum scicntia ct morum ac generis nobilitate precellunt,

. . . honorare, quia nou incongrue . . . iuvenitur. Hinc est, quod nos pro-

bitatem et nobilitatem dilecti filii propositi Aquensis ccclesie non indignc

pensantes, ac volentes ex hoc sibi gratiam facere spccialein, mandamus,

quatenus eidem preposito in provincia tua do redditibus ecclcsiasticis, qui

centum marcas argcnti valeant annuatiui, quamdiu videris expcdire, auetori-

tatc nostra providere procures

Datum Lugduni Idibus Octobris, anno quarto.

b) Erlaubniss filr den Propst von Aachen, seine Einkilnfte auf vicr Jahre

verpjanden zu diirfcn. — Lyon 1246, Oktober 15.

Ebd. — Berger a. a. 0. Nr. 2157.

Preposito Aquensis eccicsie.

Cum Apostolice Scdis obsequiis insistentes digni speciali gratia censean-

tur, tibi eiusdcm Sedis servitiis immoranti, ut efficacius ipsis insistcre valeas,

obligandi redditus tuos ccclesiasticos per quatuor annos liberam auctoritatc

apostolica paterne concedimus facultatem.

Datum ut supra.

5. Der Papst beauftragt den Erzbischof (Konrad) von Kohi, den frilher

seiner Pfrunde und seiner Stcllung cntsctzten Aachener Projist Otto wieder ein-

znsetzen und die iibcr ihn verhiingte Exkommttnikation aufzuhcben. — Lyon

1246, Oktober 20.

Registrum Innocentii IV., Bd. 21, Bl. 331r
. — Regest: Berger, Registrcs

d }Innocent IV., I, Nr. 2160.

Archiepiscopo Colonicnsi.

Ex parte Ottonis propositi Aquensis ccclesie nobis extitit intimatum,

quod olim inter bone memoric Valentinum electum ct cum super clcctione

de ipso et postulatione de prefato clecto in Lcodiensi ecclesia celebratis lite

pendente tandem eius electioue cassata vencrabilis frater noster Tornaccusis

cpiscopus et dilectus h'lius propositus ecclesic Sicliniensis asserentes, se ipsum

auctoritate apostolica monuisse, quod nichil disponerct de redditibus epis-

copalibus ipsius Leodiensis ecclesic ac ad eorum presentiam, quamquam citatus

iuisset ab eis, accedere contumacitcr noluisse, eum ad quern huius monitio et

citatio non pervenerant, omnibus dignitatibus et beneficiis suis ecclcsiasticis

finaliter privaverunt et excommunicationis tulerunt sententiam in eundem;

sed quam cito intellexit, quod taliter processum cxtiterat contra ipsum, petiit

per procuratorem idoneum ab eisdem, ut processum huius revocarent, presertim

cum paratus esset de stando iuri coram eis prestare idoneam cautionem, quod
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iidem facere penitus denegarunt. Unde cum per predietas scntentias apud bonos

et graves sit lesa nou modicum fama sua, supplicavit sibi super hoc Apostolicc

Scdis providentia subveuiri. Ipsius igitur supplicatioiiibus inclinati manda-

mus, quatcnus prcdictam excommunicationis sententiam iuxta formam ecclesie

auctoritate nostra relaxans, sibi dignitates et bencficia supradicta restituas

de Scdis eiusdem gratia speciali, fame sue, si aliquam forsan infamie notam
occasione incurrit buius, providendo.

Datum Lugduni XIII. Kal. Novembris, anno quarto.

6. Bestatigung der Kollationsrechte des tcieder cingcsctztcn Propstes Otto

von Aachen und S. Serras zu Maestricht. — Lyon 1246, Oktober 28.

liegistrum Innocentii IV., Bd. 1, Bl. 33o v
. — Zum Theil gedruckt bei

Berger, Les regixtres d'Innocent IV., I, Nr. 2186.

Archiepiscopo Coloniensi.

Der Wortlaut stimmt bis penitus denegarunt wit der Nr. 4a d. d. 1246

Oktober 15 iiberein. Unde nobis humiliter supplicavit [Otto prepositus Aquensis

ecclesie], ut cum eidein dignitates et bencficia predicta inandemus restitui de

gratia speciali et idem nonmilla bcnefieia ad douationem suam ratione pre-

positurarum Aquensis et Sancti Servatii Traiectensis et aliarum dignitatum

suarum spectantia medio tempore nonnullis personis contulerit, cousulerc

personis ipsis super benefices eiusdem paterna sollicitudine curareinus. Ideoque

mandamus, quatenus, si est ita et idem propositus bencficia ipsa de novo

cisdem voluerit conferre personis, tu nisi sint aliis de mandato nostro collata,

collationem suam auctoritate nostra continues.

Datum Lugduni V. Kal. Novembris, anno quarto.

7. P. Innocenz IV. gestattet dem Kantor Konrad, neben seiner Kantorei

und Kanonikatspfriinde auch noch ein anderes ihm angetragenes geistitches

Benejicium, selbst ein mit der Seelsorge verbnndenes, anzunchmen. — Lyon

1247, Februar 20.

Begistrum Innocent ii IV., Bd. 1, Bl. 366*. — Regest: Bcrger, Les

registres d'Innocent IV., I, Nr. 2443.

Conrado cantori ecclesie Aquensis.

Dignum est, ut Apostolica Scdcs, que nonnunquam etiam ignotis libcra-

litatis sue. dona diffundit, illos favore amplioris gratie prosequatur, qui earn

sibi nituntur per fidelitatis ac devotionis merita vendicare, ut eo fortius iu

devotioue solidentur ipsius, quo per ipsam se cognoverunt honoratos, et alii

cmulatione laudabili ad eius obsequia excitentur. Cum igitur, sicut dilecto

filio Ottonc Aquensis ecclesie preposito accepimus intimante, te ad nostra et

Apostolicc Scdis obsequia tamquam devotus Alius promtum exhibeas et para-

tum, uos eiusdem prepositi consideratione necnon tue devotionis obtentu to

speciali favore nostre gratie prosequentes, quod preter cantoriam et preben-
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dam, quas in Aqueusi ecclesia canonice [te] proponis adeptum ac ecclesiam

eidem cantorie annexain possis uuieiim aliud beneficium ecelesiasticum seu

personatum vel dignitatem, etiam si curam animarum habeat, recipcre, si

tibi canonice offeratur, ac una cum predictis cantoria, prebenda et ecclesia

licite retineas, constitutione generalis concilii non obstante, tibi auctoritate

paternc indulgemus, proviso quod prefate cantoria, prebenda et ecclesia bene-

ficium seu personatus vel diguitas debitis etc. Nulli ergo etc.

Datum Lugduni X. Kal. Marcii, anno quarto.

8. Wegen net iter im iuteresse der Romischen Kirche fibernommenen Aus-

lagen sowie fur die betviesene Anhiinglichkeit an den heiligen Stuhl erhdlt Propst

Otto row 1J. Innocenz IV. die procuratio der Cellen Rcmigiusberg (Dioc. Mainz)

und Mersen (Dioc. LUttich) ubertragen. — Lyon 1217, August 31.

Begistrum Innocent ii IV., Bd. I, hi. 460v
. — liegest bei Berger, Begistres

d'Innocent IV., Bd. 1, Nr. 3239.

P. Sancti Gcorgii ad Velum aureum diacono cardinal]', Apostolice

Sedis legato.

Pura fides et sincera devotio, quibus dilectus filius 0. Aquensis et

Traiectensis eeclesiarum prepositus crga Sedem Apostolicam inter alios speci-

alitcr clarcrc dinoscitur, nos inducunt, ut cum paterna benivolentia prose-

qucntes personam suam et favore multiplici efferamus et apostolice gratie

plcnitudine honoremus. Hiuc est, quod cum sicut eo intimante accepimus, pro

nostris et ccclesie Romane negotiis promovendis, circa que vigilem se iugiter

exhibet et plurimum studiosum graves subire cogatur expensas necuon per-

sonam suam periculis frequenter exponere, cum hac occasioue multorum eccle-

siam ipsum persequcntium odium incurrerit et offensum, ac ob id oporteat,

ut per nos talis provisionis rcmedio consulatur eidem, per quam et tutus

auctorc domino existere ac ad sumptus sufficcre valeat, dum promotioni

eorundem negotiorura direxit insistendum, mandamus, quatenus ei procurati-

onem cellarum Montis Sancti Remigii in Maguntinensi et Mersene in Lcodi-

ensi diocesibus existentium cum suis pertinentiis spectantium ad abbatcm

Sancti Remigii Remensis ordinis sancti Benedicti, ut ad eas, cum expedient,

valeat dcclinare, cum in eamm alterutra non nisi duo vel tres ad plus,

sicut idem prepositus asserit, eiusdem ordinis monacbi commorcntur, et paratus

existat, pro eis pensionem solvere, quam hii, qui hactcnus procuratores fuerant

ipsarum, exinde persolverunt, sustcntatione nichilominus congrua monachis

ibidem manentibus reservata; necnon amministrationem alicuius abbatie prefinti

ordinis Leodiensis diocesis, quam cito se facultas obtulerit, predictorum abbatis

et monasterii in eisdem cellis ac diocesani episcopi in abbatia ipsa in omnibus

iure salvo committas, vitando, prout poteris, scandalum, retinendas ab eo,

quamdiu pro huiusmodi negotiis laboraverit auctoritate nostra procures, non
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obstantibus quibuslibet indulgentiis apostolicis, per quas huiusmodi provisio

impediri valeat vol differri. Contradictores etc. '.

Datum Lugduni II Kal. Septembris, anno quinto.

9. P. Johann XXII. crthct'H dem Franco de Aquis, canonico ecclesie

beate Marie Aqucnsis Leodiensis dioc. . . . Antcartschaft auf tin canonicntus

ecclesie sancte Marie Aqucnsis Leod. dioc. cum plenitudinc iuris cauoiiiei,

sobald tin solches fret tvird. — 1317, April 24.

Avignon
t

viii. Kal. Maii, p. a. I. lieg. Johanna XXII.*, Bd. 5, BL 239.

10. Kredenzschreiben des Aachetier Kapiteh fitr Wilhelm von Stocheym

und Johannes de Jemblaco gelegcntlich ihrer Sendung nach Rom. — Aachen

1321, September 10.

Vatikanisches Arehiv, Armarium C, Capsula 3, Fascikel 52, Nr. 24. —
Original.

Sanctissimo patri ct beuignissimo domino suo domino Johanni, divina

providencia sacrosancte Romane ac universalis ecclesie suramo pontifici, devo-

tissirai viri . . decanus et . . capitulum ecclesie beate Marie de Aquis Grani

Leodiensis diocesis obedienciam humillimam ac devota pedum oscula beatorum.

Devotissimos vestros Wilhelmum de Stocheym, eantorem et canonicum ecclesie

memorate, qui processus vestros in dicta vestra ccclesia Aquensi publice

contra . . ducem Bavarie quondam electum in regem Roraauorum, prcseutibus

clcro et populo inibi nobis assistentibus sollcmpniter publicavit, multis ob

hoc periculis, insidiis et inimicitiis se ct nos exponentes, et Johanncm quon-

dam Alardi de Jemblaco, presbiterum dicte dyoeesis, cxhibitis prescntium pro

ncgotiis nostris nos et dictam ccclesiam maximc tangentibus ad pedes Vcstre

Sanctitatis duximus destinandos, quibus placeat Sanctitati Vestre ex parte

nostra ad plenum credere in dicendis. Ycstram Sanctitatem conscrvet altissi-

mus per tempora longiora.

Datum in capitulo Aquensi sub sigillo ecclesie ad causas, decima die

mensis Septembris, pontificatus sanctitatis vestre anno nono.

(Siegelfragment erhalten.)

11. P. Joh. XXII. ertheilt dem dilecto filio Reynardo quondam Johannis de

Herginrot, canonico ecclesie beate Marie Aqucnsis Leodiensis diocesis Amcart-

schaft auf tin frei werdendes Kanonikat dieser Kirche. — 1324, Dezember 18.

Avignon, xv. Kal. Jan., anno ix. Peg. Joh. XXIL, Bd. 21, Bl. 248h .

l
) Denselben Auftrag ertbeiltc dor Papst am 9. April 1248 dem Erzbischof von

Mainz, die Begrtindung stimmt ganz mit der obigen iiberein (Reg. Iunocentii IV., Bd. I,

BI. 520 r; Regest bei Berger a. a. O. I, Nr. 37*3).

3
) Die Citate beziehen sicb auf die Avignonesischen (Papier-), niclit auf die Vati-

kanischen (Pergament-) Registerbilnde. — Dieses und die folgendcn Stiioke aus der Zeit

Ludwigs des Bayern sind in der Sammlung: Vatikanisclie Akten zur deutschen Geschichte

in der Zeit Ludwigs des Bayern (Innsbruck 1891) nicht verzeichnet.
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12. P. Johann XXII. erthcilt dem llobino de Foresto, canouico ecclesic

b. Marie de Aquisgraui Leodieusis diocesis auf Wunsch Caroli Franeie et

Navarre regis eine Anwartschaft auf ein freies oder fret werdendes Kanonikat

an dcr genannten Kirche. — 1325, Mdrz 2.

Avignon, vi. Non. Martii anno ix. Beg. Johanna XXII. , Bd. 21, Bl. 519*.

13. P. Johann XXII. tlbertrilgt dem Konrad Hon die Aachener Scho-

lasterie, da er den Christianas de Stumbele, den durch den Propst ernannten

Scholaster, nicht anerkennt. — Avignon 1325, Mdrz 5 l
.

Beg. Johanna XXII., Bd. 22, Bl. 75*.

Dilecto filio Conrado Hon, canouico ccclcsie Aquensis Leodieusis diocesis,

salutem. Laudabilis tue merita probitatis, super quibus apud nos tided igno-

rum commendaris testiraonio, raerito nos inducunt, ut personam tuam spcciali

prosequamur gratia et favore. Sane duduin, sicut oblata nobis tua petitio

contiuebat, scolastria ecclesie Aquensis Leodlensis diocesis per obiturn quon-

dam magistri Cristiani de Porta Regis, scolastici eiusdem ecclesie in illis

partibus decedentis, vacante, de dicta scolastria quondam Johann i Renardi

dicto Hon, canonico eiusdem ecclesie, fuit litterarum nostrarum auctoritate

provisum. Verum Cristianus de Stumbele, clericus t-oloniensis diocesis, pre-

tendens sibi per Hcnricum de Spanben, qui per potenciam secularera se

intruserat in prepositum ecclesie memorate, de dicta scolastria, quara ad

collationem propositi eiusdem ecclesie pertincre dicebat, fuisse provisum,

possessionem dicte scolastrio talis provisions pretextu contra iusticiam

occupavit et detinet occupatam, ac nicbilominus a collatione facta dicto

Jobanui de scolastria predicta et aliis processions auctoritate dictarum

litterarum habitis ad Scdem Apostolicara appellavit, et super buiusmodi

appellatione dilectum filium magistrum Gingonem de Sancto Germano, archi-

diaconnm Bcnascensem in ecclesia Ilerdensi, capellanum nostrum nostrique

palatii auditorem causarum, impetravit specialiter auditorein, coram quo cum

inter Johanuem et Cristianuin prefatos fuisset super dicta scolastria aliquamdiu

litigatum et nonnulli processus extitissent habiti coram eo, demum lite pen-

dente idem Johannes viam fuit universe carnis ingressus dictusque Cristianus

causam appellacionis buiusmodi prosequi non curavit anno et amplius iam

clapso. Nos igitur, ne scolastriam prcdictam propter ipsius Johannis obitum,

si lis cepta super ca remaneat indecisa absque institutione canonica contingat

forsitan detineri, volcntcs ob tuarum virtutum merita personam tuam in

eadem ecclesia, cuius existis canonicus, quantum cum deo possimus prosequi

gratiose, te eidem Johanni ad omne ius et in omni iure, quod eidem Johanni

auctoritate litterarum nostrarum prcdictarum, dum viveret, in scolastria

predicta quomodolibet contiuebat, auctoritate apostolica de spcciali gracia

subrogamus tibique providemus de ilia, decementcs te ad illud eiusque pro-

secucionem et defensionem in eo statu fore admitteudum, in quo idem

l
) Vgl. iinten Nr. 52 d. d. 1332, August 2.
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Johannes, si vite superesset humane, potuisset et debuisset admitti ac prout

est irritum et inane, si secus a tempore obitus dicti Johanuis de scolastria

predicta attemptum extitit vel contigcrit imposterum attemptari. Nou obstau-

tibus constitutioue felicis rccordationis Bonifatii pape VIII., predeeessoris

nostri, que statuit, lite pendente altero litigantium decedente non fore huius-

modi litigiosa benefieia, donee contra superstitcm lis finita fuerit, conferenda

et omnibus aliis supcrins enarratis, sive quod cauonicatum et prebendam in

dicta ecclesia nostris nosceris (?) obtinere. Nulli etc.

Datum Avinionc, III. nonas Marcii anno nono.

14. P. Johann XXII. ertheilt dem Hcrmanno de Royde ', nato dilecti

filii nobilis viri Werneri domini dc Royde, canonico ccclesie b. Marie Aquensis

Leodiens. dioc, cine Expektanz auf ein Kanonikat der genannten Kirche. —
1325, April 25.

Avignon, vii. Kal, Maii, anno ix. Reg. Joh. XXII., Bd. 21, Bl. 568*.

15. P. Johann XXII. ertheilt dem Symoni nato dilecti filii nobilis viri

Symouis de Julcmontc, canonico ecclcsic Aquensis Leod. dioc, Expektanz auf

ein Kanonikat geduchter Kirche. — 1825, April 2^.

Avignon, iii. Kal. Maii, anno ix. Reg. Joh. XXII., Bd. 21, Bl. 575\

16. P. Johann XXII. ertheilt dem Andreas dc Awans presbitcro Lcodiensi

Amcartschaft auf ein Kanonikat in ecclesia sancte Marie Aquensis Lcodieusis

dioccsis. — 1325, Mai 1.

Avignon, Kal. Maii, anno ix. Reg. Joh. XXII., Bd. 22, Bl. 422b .

17. P. Johann XXII. ertheilt dem dilecto filio Jodoco Johanuis dicti

Guitere de Halcu, canonico ecclesic s. Adalberti prope muros Aquenses Leo-

diensis dioccsis, Expektanz auf ein Kanonikat gedachter Kirche. — 1326, Mai 30.

Avignon, iii. Kal. Junii, anno x. Reg. Joh. XXII., Bd. 24, Bl. 148*.

18. P. Johann XXII. ertheilt dem dilecto filio Gerardo van vcrJohan-

nenhws (!) canonico ecclcsic b. Marie Aquensis Leodiensis dioccsis . . . consi-

deratione Johanuis regis Boemie Amcartschaft auf ein Kanonikat an der

genannten Kirche. — 1326, Juli 30.

Avignon, iii. Kal. Augusti, anno x. Reg. Joh. XXII., Bd. 24, Bl. 383v
.

19. P. Johann XXTL ertheilt dem Arnold, Sohn Johannis de Herginrot,

canonico ecclesie b. Marie Aquensis Leodiensis diocesis Expektanz auf ein

Kanonikat gedachter Kirche. — 1327, Jamtar 0.

Avignon, v. Id us Januarii, anno xi. Reg. Joh. XXII., Bd. 27, Bl. 48v
.

') Ein Braider dieses Hermann. Johannes de Royde, erhalt gleiebzeitig Expektanz,

auf ein Kanonikat in Kerpon. (ebd.)
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20. P. Johann XXII. ertheilt Stachio Waspardi clerico Leodiensi Expek-

tanz auf ein Beneficium an der Miinsterkirvhe zu Aachen. — 1327, November 4.

Avignon, ii. Non. Novembr., anno xii. Reg. Joh. XXII. Bd. 30, Bl. 362*.

21. P. Johann XXII. rerleiht dem Cristiano nato dilecti filii Raynardi

dicti Hoiu, canonico cccl. sancti Adalberti Aquensis Leodiens. dioc, consi-

dcratione K. Johanns v. BOhmen ein Kanonikat an der gedachten Kirche, sobald

ein notches rakant wird l
. — 1327, November 20.

Avignon, vi. Kal. Dec, anno xii. Reg. Joh. XXII., Bd. 29, BL 353*.

22. P. Johann XXII. ertheilt dem Thcderico nato dilecti filii Henriei

de Mertencbusen, canonico ceelcsie b. Marie Aquensis Leod. dioc. Expektanz

auf ein Kanonikat dieser Kirche. — 1327, Dezember 3.

Avignon, iii. Non. Dec, anno xii. Reg. Joh. XXII., Bd. 30, Bl. 401*,

23. P. Johann XXII. rerleiht dem Adam de Damone, canonico eccl. s.

Adalberti Aquensis Leod. dioc, eine Expektanz auf ein frei werdendes* Kano-

nikat der genannten Kirche. — 1327, Dezember 3.

Avignon, iii. Non. Dec anno xii. Reg. Joh. XXII., Bd. 29, Bl. 309*.

24. P. Johann XXII. rerleiht Johanni Karsilij de Juliaco presbitero

Colouiensi eine Expektanz auf ein Beneficium an der ecclesia Aquensis Leod.

dioc — 1327, Dezember 3.

Avignon, iii. Non. Dec, anno xii. Reg. Joh. XXII., Bd. 29, Bl. 309%
.

2~>. P. Johann XXII. ertheilt dem Adulpho de Ripa, canonico ecclesiac

s. Adalberti Aquensis Leod. dioc. Expektanz auf ein Kanonikat an diesei-

Kirche %
. — 1327, Dezember 4.

Avignon, ii. Non. Dec, anno xii. Reg. Joh. XXII., Bd. 30, Bl. 2(>i.

26. P. Johann XXII. rerleiht dem Willerrao nato dilecti Conradi de

Auwillompuch (!), canonico cccl. b. Marie Aquensis Leod. dioc, Expektanz

auf ein Kanonikat gedachter Kirche. — 1327, Dezember 4.

Avignon, ii. Non. Dec, anno xii. Reg. Joh. XXII. Bd. 29, Bl. 513*.

27. P. Joh. XXII. rerleiht dem Jobanni nato dilecti filii Gerardi domini

de Lantzcrone, canonico ecclesie sancte Marie Aquensis Leod. dioc Expektanz

auf ein Kanonikat gedachter Kirche. — 1328, April 30.

Avignon, ii. Kal. Maii, anno xii. Reg. Joh. XXII., Bd. 29, Bl. 514K
.

1

)
Desgl. Avignon, „v. Idus Januar., anno xii

u
(15128, Jnnnar 9.) noeh ein Benefiz

an der Mttnsterkirche, eb«L 353b .

2
) Darin wird erwilhnt die ^parochialis ecolesia de Morinesneyt Leodiens. dioc. 44
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28. P. Johann XXII. verleiht dem Hermanno nato dilecti filii Reynard

i

de Seyndorp, canonico eeclesie s. Adalberti Aquensis Leod. dioc, Erpektanz

auf ein Kanonikat an der genannten K/'rche. — 1328, Mai IS.

Arignon, iii. Idus Mai, anno xii. Keg. Joh. XXII. , Bd. 29, Bl. 381*.

29. P. Johann XXII. verleiht dem Winando quondam Theodcriei dc

Scerwier, canonico eeclesie s. Adalberti extra muros Aquenses Leod. dioc. . . .

da canonicatus et prebenda dieser Kirche, quos quondam Winricus de Mulen-

erke, eiusdem eeclesie eanouicus, in ipsa occl., dum viveret, obtinebat, fret

sind, dieses Kanonikat. — 1328, Juni 24.

Avignon, viii. Kal. Jul., anno xii. Keg. Joh. XXII. , Bd. 30, Bl. 449v
.

30. P. Johann XXII. ertheilt dem Johannes dc Aquisgrani, presb. Leod.

dioc, Erpektanz auf ein Benejicium an der Aachener Mtlnsterkirche. — 1328,

Juli 26.

Arignon, viii. Kal. Augusti, anno xii. Keg. Joh. XXII., Bd. 29, Bl. 6\%'v .

31. P. Johann XXII. ertheilt dem Baduinus dc Colonia clerico Ooloni-

ensi . . . consideratione carissirai in Christo filii nostri Johannis regis Boemie,

dessen Kleriker Baduinus ist, Erpektanz auf ein Benejicium an der ecclesia

Aquensis Leod. dioc. — 1328, September 23.

Avignon, ix. Kal. Oct., anno xiii. Keg. Joh. XXII., Bd. 32. Bl. 385.

32. P. Johann XXII. ertheilt dem Henricus Blankard de Tulpeto, canonico

b. Marie Aquensis Leod. diocesis, Anwartschaft auf ein Kanonikat an dei-

genannten Kirche. — 1329, Januar 24.

Avignon, ix. Kal. Febr., anno xiii. Keg. Joh. XXII., Bd. 32, Bl. 215.

33. P. Johann XXII. enthindet den Henricus de Spainhcim, propositus

eccl. beate Marie Aquensis Leod. dioc, von einem Theil seiner Ke*idenzpflicht

auf drei Jahre. — 13'ii), Januar 24.

Avignon, ix. Kal. Febr., anno xiii. Keg. Joh. XXII., Bd. 32, Bl. 485.

34. P. Johann XXII. enthindet den CJerardus dc Sehonauwe, decanus

eeclesie sancti Servacii Traiectensis Leod. dioc, von einem Theil der Kesidenz-

pflieht in Bezug auf seine Benefcien auf drei Jahre. — 1329, Januar 24.

Avignon, ix. Kal. Febr., anno xiii. Keg. Joh. XXII., Bd. 32, Bl. 210s
.

35. P. Johann XXII. ertheilt dem Henrico nato dilecti filii Cunonis de

Chaldenburne, canonico eeclesie Sancti Adalberti Aquensis Leod. dioc, die

Anwartschaft auf ein Kanonikat an gedaehter Kirche. — 1329, Januar 24.

Avignon, ix. Kal. Febr., anno xiii. Keg. Joh. XXII. , Bd. 32
}

Bl. 208v .
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36. P. Johann XXII. ertheilt dem Guillermus dc Stochem, canonicus

Leodiensis, die Anwartschaft auf die cantoria Aquisgraui. — 1329, Januar 24.

Avignon, ix. Kal. Febr., anno xiii. Beg. Joh. XXI I., Bd. H2, Bl. 54 u
.

37. P. Johann XXII. ertheilt dem Henricus de . . . . ender ', eanonico

eccl. s. Adalbcrti Aquensis Leod. dioc., Anirartschaft auf ein Kanonikat an

der genannten Kirche. — 1329, Januar 25.

Avignon, viii. Kal. Febr., anno xiii. Keg. Joh. XXII., Bd. 32, Bl. 214.

38. P. Johann XXII. ertheilt dem Carsilio, nato dilccti filii nobilis viri

Wcrnori senioris domini de Roide, eanonico eccl. b. Marie Aquensis Leod.

dioc., Anirartschaft auf ein frei wei'dendes Benefcium 2
. — 1329, Januar 25.

Avignon, viii. Kal. Febr., anno xiii. Reg. Joh. XXII., Bd. 32, Bl. 210*.

39. P. Johann XXII. enthebt den Willelmus de Stocheira, cantor ecclesie

beate Marie Aqncnsis Leod. dioc, auf drei Jahre von der Ausubung eines

Theiles seiner Besidenzpjlicht in Bezug auf seine sfimmtlichcn Priibenden. —
1329, Fehruar 2.

Avignon, iv. Non. Febr., anno xiii. Beg. Joh. XXII., Bd. 32, Bl. 199*.

40. P. Johann XXII. ertheilt dem Johannes Bcrtrandi de Hoyo, cano-

niens ecclesie sancti Adalberti Aquensis Leod. dioc., Anirartschaft auf ein

frei werdendes Beneficium im Bisthum LiUtich. — 1329, Februar 19.

Avignon, xi. Kal. Martii, anno xiii. Beg. Joh. XXII., Bd 32, Bl. 202*.

41. P. Johann XXII.: Cum, sicut acccpimus, canoniciitus et prebenda

ecclesie b. Marie Aquensis Leodiensis dioc, quos dilectus filius Theodericus

de Valkenburg, miles eiusdem Leodiensis diocesis, olim cauonicus eiusdem

ecclesie, obtinuit in eadem, ex eo vacent ad presens, quod idem Theodericus

militie renuntians clericali et publice ad statum se transferens laicalem,

recepit cingulum militie secularis, so ubertrllgt er dieselben dem Petro dicto

Gelreman de Dusburg, clcrico Coloniensi. — 1329, Juni 19.

Avignon, xiii. Kal. Julii, anno xiii. Beg. Joh. XXII., Bd. 32, Bl. 425.

42. P. Johann XXII. ertheilt dem dilecto filio Theoderico dicto de

Longadomo de Dusborg, eanonico ecclesie b. Marie Aquensis Leodiensis diocesis,

Anirartschaft auf ein Kanonikat gedachter Kirche. — 1329, Ohtober 6.

Avignon, ii. Non. Octobr., anno xiv. Beg. Joh. XXII., Bd. 35, Bl. 46.

i

) Name vorwoschen.
2
) Aus dor Urkumle ergibt sich folgender Stammbanm:

Werner senior de Roile:

Hermann Carsilius Werner
Kanonikus zu Kerpen, Kanonikus zu Aachen. Propst an St. Georg in Koln.
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43. I*. Johann XXII. ertheilt dem Petro dc Dusborgh, canonico ecclesie

beate Marie Aquensis Lcodiensis dioc., die Erlaubniss, drei Jahre hindurch,

tciihrend er an einer Universitdt dem Studium der scholast. Disciplinen obliegcn

irird, die Eink&nfte seines Kanonikats weiter zu beziehen. — 1SS0, August 2.

Avignon, iiii. Non. Augusti, anno xiv. Beg. Joh. XXII., Bd. 35, Bl. 2Z5*.

44. P. Johann XXII. ertheilt dem Reynardo de Vrcdenaldenhovcn,

canonico ecclesie beate Marie Aquensis Leod. dioc, Anuartschaft auf ein

Kanonikat gedaehter Kirche. — 1380, Sejriember 29.

Avignon, iii. Kal. Octobr., anno xv. Beg. Joh. XXII., Bd. 38, Bl. 289v
.

45. P. Johann XXII. dilecto filio Henrico dc Attindarne, canonico

ecclesie b. Marie Aquensis Leodiensis diocesis . . . indulgemus, ut in aliquo

beneficiorum tuorum ecclesiasticorum, que nunc obtines et obtinebis imposte-

rum residendo vel disciplinis scolasticis in loco, ubi studium vigeat gcneralc,

aut dilecti filii Henrici de Spaynheni, propositi ecclesie Aquensis Leod. dioc,

cuius clcricus et notarins cxistis, obsequiis insistendo, fructus, reditus et

proventus eorundem beneficiorum . . . usque ad trienniura . . . libere per-

cipere valcas 1
. - 1330, September 29.

Avignon, iii. Kal. Octobris, anno xv. Beg. Joh. XXII., Bd 38, Bl. 5G8V .

46. P. Johann XXII. ertheilt dem dilecto filio Theobaldo nato dilecti

filii Theobald i dicti Rodekin de Seveke, canonico ecclesie b. Marie Aquensis

Leod. dioc, Amvartschaft auf ein Kanonikat gedaehter Kirche. — 1330,

September 30.

Avignon, ii. Kal. Octobr., anno xv. Beg. Joh. XXII., Bd. 38, Bl. 26

1

T
.

47. P. Johann XXII. giebt dem Kardinal von St. Lorenzo in Lucina

die Vollmacht, ein durch Verzicht des Carsilius von Breidenbend freiirerdendes

Kanonikat am Aachener Milnstei* dem Johannes LetHie de Brandenburg zu

Hbertragen. — Avignon 1331, Mdrz 20.

Itegistmm Johanns XXII., Bd. 36, Bl. 514r .

Dilecto filio Anibaldo, tituli Sancti Laurentii in Lucina prcsbitero cardinali,

salutem. Cum, sicut accepimus, dilectus filius Garcilius, natus dilecti filii

nobilis viri Arnoldi dicti Parvi dc Brcydcnbcndelt de Aquis, canoniens ecclesie

Aquensis Leodiensis diocesis, cupieus ad vota laicalia se transferre et recipere

cingulum militarc, canonicatnm ot prebendam ac quoddam simplex ofliciura,

nona vulgaritcr nuncupatum, que in eadem ccclesia obtinet, apud Sedem

Apostolicam libere rcsignare proponat, nos votis cius . . annucre enpientes . . .

') Ganz ebenso an demsclben Tage: rdilect*> filio Egidio deWerda, reetori eeoleaie

de Erelens, Leod. dioc", dor gleiehfalls ^lericus et notarins" dea Propsts Heinrich vou

Spanheim int.
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discretioni tue recipiendi hac vice . . ab eodem Garcilio vel procuratore suo . .

canonicatus et prebend e ac officii . . . resignationem, eaque recepta conferenda

eadem . . dilecto filio Jobanni Letitie de Brandeburg, clerico Aquensi diocesis

predicte ....

Datum Avinione xiii. Kal. Aprilis, anno xv.

48. P. Johann XXII. Dilecto filio Henrico do Juliaco, canonico ccclesie

Aquensis Leodiensis diocesis, sal litem . . . Sane petitio tua nobis exhibita

continebat, quod olim super defectu natalium, quern patiebaris prout pateris

dc soluto genitus et soluta, quod huiusmodi non obstante defectu posses ad

omnes ordines promoveri et duo ecclesiastica beneficia . . . obtinere, fuit

successive auctoritate apostolica dispensatum, quarum dispensacionum vigore

fuisti parochialem ecclesiara in Aldenrode et canonicatum et prebendam in

ecclesia Aquensi, Coloniensis et Leodiensis diocesis, assecutus .... ertheilt

ihm die Erlaubniss, noch weitere Beneficien anzunehmen. — Aingnon, 1331, Juli 6.

ii. Non. Julii, anno xv. Reg. Joh. XXII., Bd. 37, Bl. 314*.

49. Kumulation mehrerer Prdbenden auf Christianus Renardi d ictus Hoyn,

Kanonikus an St. Adalbert zu Aachen. — Avignon, 1331, September 30.

ii. Kal. Octobris, anno xvi. Reg. Joh. XXII., Bd. 40, Bl. 409y .

50. P. Johann XXII. ertheilt dem dilecto filio Johanni, nato dilecti

filii Jordani de Wiswilre, canonico ecclesic bcate Marie de Aquisgrani Leodi-

ensis diocesis, Antvartschaft auf em Kanonikat gedachter Kirche. — Avignon,

1332, Februar 3.

iii. Non. Febr., anno xvi. Reg. Joh. XXII., Bd. 39, Bl. 33lm .

51. P. Johann XXII. entbindet den Wilhelmus de Stockheim, Kantor

des Aachener Milnsterstifts, unter gcwissen Voraussetzungen auf 5 Jahre ron

der Residenzpflicht. — Avignon, 1332, Februar 3.

Reg. Johanns XXII. Bd. 39, Bl. 33V.

Dilecto filio Wilhelmo de Stockbeim, canton ccclesie Aquensis Leodiensis

diocesis, salutem. Mentis tue probitatis, super quibus apud nos fidedignorum

testimonio commendaris, inducimur, ut personam tuam favore apostolico pro-

sequentes peticiones tuas ad exaudicionis gratiam admittamus. Hinc est,

quod nos tuis supplicationibus inclinati tibi auctoritate presentium indulgemus,

ut obsequiis dilecti fllii nobilis viri Willelmi comitis Juliacensis vel litterarum

studio in loco, ubi illud generale vigeat, insistendo, aut in altero beneficiorum

tuorum ecclesiasticorum . . . residendo, fructus, redditns et proventus eorundem

beneficiorum usque ad quinquennium . . . percipere libere valcas.

Zu Exekutoren werden ernannt .... decanus et . . . . cantor sancti

Adaiberti extra muros Aquenses Leodiensis diocesis ac . . . . scolasticus

Tullensis ecclesiarum.

Datura Avinione, iii. Nonas Fehruarii, anno sextodecimo.
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i*2. P. Johann XXII. ertheilt dem Erzhischof (Walram) von Koln und dem

Bischof (Adolf) von Luttich unter Ilinweis auf den bisherigen Verlauf des

Streites um die Scholasterie am Aachener Munster dm Aufirag, dafur zu

sorgen, dass die Erlasse der pdpstlichen Bevottm&chtigten gegen Christian von

Stommeln in Kraft treten. — Avignon 1332, August 2.

Reg. Johannes XXII., Bd. 40, Bl. 10T.

Venerabilibus fratribus . . archiepiscopo Coloniensi et . . episcopo Leo-

diensi salutem. Ad compescendos conatus, ne l perversorum, qui

auctoritatem iudiciariam et censuram ecclesiasticam dampnabiliter parvipendere

non formidant, iura eorum presnmptuosis ausibus lacessita exurgant yiriliter

et potenter et adhibeant reformation is oportune remedia contra iilos, ne ipsi

de sua nequitia ceterique persilire vel alia illicita non

attemptent. Sane cum olim auctoritate litterarura apostolicarum quondam

Johanni Hoyn, canonico ecclesie de Aquisgrani Leodensis diocesis tunc viventi,

de scolastria ipsius ecclesie tunc vacante per mortem Christiani de Porta

Regis, eiusdem. ecclesie scolastici, nulli alii de iure debito provisum fuisset 2
,

quia Christianus de Stumbele, clcricus Coloniensis dyocesis, falso asserens

ad se scolastriam spectare iamdictam, impediebat, quominus huiusmodi pro-

visio debitum sortiretur effectum, scolastriam ipsam occupaverat et detinebat

etiam occupatam, fructus percipieus ex eadem et nichilominus a dicta provi-

sione ad Sedem duxerat Apostolicam appellanduin, nos ad instanciam dicti

Johannis in causa appellacionis huiusmodi et negotii principalis dilectum filium

magistrum Petrum Albi, capcllanum nostrum et apostolici palatii primi gradus

auditorem, causarum specialiter deputatum auditorem, qui premissis contra

dictum Christianum debitis et cousuetis citationibus in audientia publica, ut

est moris, de coauditorum suorum dicti palatii consilio pronunciavit procuratore

ipsius Johannis prescnte in contumaciam partis alterius, causam huiusmodi

fuisse ad dictam Sedem legitime devolutam et apud cam tractari et finiri

debere ac cxtunc ad certos actus in contumatiam ipsius Christiani cum eodem

procuratore in causa ipsa processit. Dictoque auditore se de Eomana curia

absentantc, dilectus filius magistcr Gingo de Sancto Germano, capellanus

nostcr dictique palatii eiusdem gradus causarum auditor, a nobis super hoc

surrogatus, ad certos alios actus in dicta causa noscitur processisse. Et cum

dictus Johannes nature debitum persolvisset, nos dilectum filium Corradum

Hoyn, scolasticum eiusdem ecclesie, dicto Johanni ad omne ius et in omni

iure, quod sibi, dum viveret, in eadem scolastria quomodolibet competebat,

auctoritate apostolica subrogavimus sibique providimus de eodem et decre-

vimus, eundem Corradum ad illud ciusquc prosecutionem et defensionem in

eo statu fore admittendum, in quo dictus Johannes, si vitc superfuisset humane,

potuisset et debuisset admitti. Subsequcnter autem coram dicto Gingone

') Der obere Rand des Bnndcs hat durch Pouchtigkeit gelitten, wodurch eiiizelne

Worto mileserlicli goworden siiid.

») Vgl. oben Nr. 13 d. d. 1325, Mttrz 5.
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procuratoribus Corradi et Cristiani predictoruni, quolibet videlicet ipsorum

procuratore pro parte sua in iudicio comparentibus, idem Giugo, cognitis dicte

cause meritis eisdem procuratoribus prcsentibus de coauditoruin suoruin dicti

palatii consilio et assensu pronunciavit, decrevit et declaravit, sententiando,

prout bee omnia pro parte dicti Corradi coram eo petita fuerant, dictam

scolastriam ad eundem Corradum pertinere de iure dictoque Cristiano perpe-

tuum silentium imposuit super ilia, cum milium ins sibi competeret iu eadem

et pro parte dicti Cristiani fuisse perperam appellatum, eundem Cristianum

in fructibus ex dicta scolastria perceptis dicto Corrado restituendis nibilominus

condemnando. Sed cum pro parte prefati Cristiani fuisset a sententia huius-

modi ad Sedem appellatum eandeni, dilectus filius magister Americus Gcrardi,

capellanus noster ac dicti palatii secundi gradus causarum auditor, in huius-

modi appellacionis ab eadem sententia emisse causa per nos specialiter deputatus,

rite in iila procedens demura dictis procuratoribus presentibus de coadiutorum

suorum eiusdem palatii consilio et assensu diffinitive pronunciavit, decrevit

et declaravit, per dictum Gingonem bene processum et sententiatum et pro

parte ipsius Cristiani perperam appellatum fuisse ac esse, ipsamque senten-

tiam confirmavit. Cum autem pro parte ipsius Christiani tam antedictam

sententiam ipsius Aymerici l quam etiam ab ea fuisset ad nostram audientiam

appellatum, quondam Raymundus Subyram, capellanus noster dictique palatii

tercii gradus causarum auditor, in huiusmodi appellacionura ab eodem Aymerico

emissarum causa specialiter datus a nobis rite in ilia procedens tandem

procuratoribus ipsis presentibus de coauditoruni suorum dicti palatii consilio

et assensu diffinitive pronunciavit, decrevit et declaravit, per dictum Aymericum

legitime processum et sententiatum in causa ipsa, et pro parte dicti Christiani

ab eo perperam appellatum fuisse ac esse, dictamque ipsius Aymerici senten-

tiam confirmavit, prout in instruments pronunciationis inde confectis eorundem

Gingonis, Aymerici et Raymundi sigillis munitis dicebatur plenins continori.

Nosque ipsius Corradi supplicationibus inclinati sententias ipsas, sicut provide

late erant, ratas et gratas habentes easque auctoritate apostolica confirmantes

illarum executionem quondam Nycolao de Fracds, eanonico ecclesie Patra-

tcusis, tunc viventi, et quibusdam aliis suis in bac parte collegis per nostras

in certa forma litteras duximus committendam, eis inter cetera iniungentes,

ut de dictis fructibus ex eadem scolastria perceptis dicto Corrado facerent

iuxta ipsorum instrumentorum condemnacionum tcnorcs plenam et debitam

satisfactionem irapendi, contradictores per censuram ecclesiasticam appellacione

postposita compescendo. Predictus namque Nycolaus solus in huiusmodi exe-

cutionis procedens negotio, prout ex forma dictarum nostrarum poterat littera-

rum, processus fecit et sententias tulit, quemadmodum est in talibus fieri

consuetum, et specialiter canonice monuit eundem Cristianum, ut dictam

scolastriam prefato Corrado iiberam et in pace dimittcrct ipsuinque permitteret

pacifica scolastrie prefate iurium et pertinentiarum ipsius possessione gaud ere

') Ilior sinil augonscheinlich einige Worto ausgefallon.
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necnon de fmctibus antedictis perceptis Corrado antedicto satisfactionem

plenam et debitam impend ere procuraret, alioquin in ipsum extunc excommuni-

cationis sentenciani promulgabat (!). Verum quia idem Cristianus huiusmodi

monitioni parere indebite non curabat nee allegabat causam rationabilem,

quare non deberet monitioni predicte parere certaque possessiones et iura

dicte scolastrie de facto detinebat et ilia predicto Corrado dimittere dene-

gabat, dictus Nycolaus eundem Oristianum mandavit et fecit quantum potuit

excommunicatum publice nunciari et eius contumacia excrescente ab illis

artius evitari, prout in eisdem nostris litteris et premissis processibus eiusdem

Nycolay exinde in forma publica, ut prima facie asserebat, confectis ipsiusque

Nycolay sigillo munitis plenius continetur. Sicut autera ex tenore peticionis

pro parte dicti Corradi nobis oblate perccpimus, predictus Cristianus fultus

potentia seculari proprieque salutis iramemor post pretactos processus eius-

dem Nycolay certam partem proventuum ad dictam scolastriam spectantium

indebite occupare ac detinere presumpsit ac presumit, nolens eos Corrado

restituere memorato, dictam excommunicationis sententiam propterea incur-

rondo, quam diutius sustinnit et adhuc sustinet animo indurato, redire non

curans ad ecclesie unitatem, in anime sue periculum, dicti Corradi preiudi-

cium et scandalum plurimorum. Quare nobis ex parte dicti Corradi extitit

humiliter supplicatum, ut adversus eundem Cristianum providerc sibi super

premissis de oportuno remedio dignaremur. Cum igitur obstinatorum protervia

sit in eorum penam et aliis ad terroris exemplar, ne serpat in antea et per-

niciem secum ferat, per opportuna iuris remedia conculcanda, fraternitati

vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus vos vei alter vestrum cum

a dicto Corrado vel eius procuratore super hoc fueritis requisiti, per vos

vol alium seu alios supradictos processus per predictum Nicolaum habitos

in ecclesiis, civitatibus, dyocesibus et locis vestris sublato appellacionis obsta-

culo singulis diebus dominicis et festivis, congregato fidelium populo publi-

cetis et publicari faciatis dictumque Cristianum ab omnibus artius evitari ac

dictos processus, si expedient, aggravctis, donee idem Cristianus ad cor

reversus dictam scolastriam cum omnibus iuribus et pertincntiis suis et cum

restitutione fructuum per ipsum Cristianum ex ea perceptorum ac satisfactione

dampnorum, que ipse Corradus propterea incurrisse dicitur, eidem Corrado

dimittat libere et in pace. Et nichilominus prefatum Cristianum ex parte

nostra peremptorie citare curetis, ut infra duorum mensium spatium post

citationem huiusmodi cum omnibus actis, iuribus et munimentis, si qua sibi

super predictis competant, conspectui apostolico sub pena privacionis benefici-

orum suorum ecclesiasticorum, que obtinet, et inhabilitationis ad quccunque

beneficia ecclesiastica obtinenda personaliter sc presentet, dicto Corrado super

premissis de iustitia responsurus et alias facturus et recepturus, quod dicta-

verit ordo iuris; diem vero huiusmodi citationis et formam et quidquid

exinde duxeritis faciendum nobis per vestras iitteras harum scriem continentes

quantocius fideliter intimetis.

Datum Avinione HIT Nonas Augusti, anno sextodecimo.
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53. Auszug am den Rationes Collectoriae Alamanniae 1 1360— 71 (Vat.

Archiv Collect. Cam. Ap. Bd. 5).

Bl. 39*, 1356, Okt. 22. Leodiensis diocesis.

Prebenda ecclesie bcate Marie Aquensis Leodiensis diocesis fuit collata

xi. Kal. Noveinbris anno quarto Johauni dicto Bcyscll; composuit ad vii

florenos, quos tempore debito solvit.

Bl. 40*, 1358, Febr. 12.

Altare prime missc sancti Leouardi inartiris, situm in ecclcsia sancte

Marie Aquensis Leodiensis diocesis, fuit collatum ii. Idus Februarii anno vi.

Enclo quondam Euclonis dicto Selher.

Ebd. 1358, Febr. 12. 1359, Febr. 2.

De parochiali ecclcsia de Wassenberg, Leodiensis diocesis, fuit provisum

causa pennutationis ii. Ydus Februarii anno vi. Henrico Zcckelini. Composuit

ad xv florenos solvendos infra festum Purifications bcate Marie anno mccclix.

Bl. 41h, 1359, April 15.

(Durchstrichen.) Archipresbitcratus parochialis ecclcsie beatc Marie

Aquensis Leodiensis diocesis fuit collatus Johanni de Brandeburgxvii. Kalendas

Maii anno vii. Composuit ad mediam partem fructuum unius anni sol-

vendam infra festum Nativitatis domini mccclx, fuit sibi terminus prorogatus

usque ad primam diem quadragesima anno mccclx. — Docuit satisfecisse in

partibus collectorie per litteras ipsius collectoris.

BL 42h , 1359, Juni 25.

Archipresbiteratus ecclesie parochialis beate Marie Aquensis Leodiensis

diocesis fuit collatus Johanni de Brandenburg vii. Kalendas Julii anno vii. 2

Bl. 136b . Restantie de anno primo (1362, Nov. 5. bis 1363, Nov. 5.)

felicis recordacionis domini Urbani pape V.

De altari Sancte Katherine in ecclcsia de Hoeselt vacante, quia Balde-

winus Oveal prebendam Leodiensem est assccutus, fuit provisum Renero

Willener de Stinne; solvit anno lxviimo . die vi. Augusti (1367, August 6.)

x florenos.

De canonicatu et prebenda ecclesie beatc Marie Aquensis confirmatis

Godefrido nato quondam Gerardi de Pomerio railitis. Solvit anno lxviimo . die

viii. Octobris (1367, Oct. 8.) xii florenos.

') Vgl. darttber Gottlob, Aus dor Camera apostolica (Tnnsbruck 1KX)).

2
) Vgl. dazu ebd. Bl. 9f>*: Item supplicat devotus orator vester Johannes de

Brandenburgh junior, archipresbiter ecclesio parochialis beate Marie Aquensis Leodiensis

diocesis, quatenus collacionem sibi factam de dicto archipresbiteratn auctoritate aposto-

lica, cuius possessionem est pacifico assecutus (fuerit vel sit disposition! Sedis Apostolice

reservatum) dignemini eonfirmare, non obstante quod canonicatum et prebendam in

ecclesia sancti Servatii Traiectensis diete diocesis noscitur obtinere, turn aliis non
obstantibus et clausulis oportunis, ut in forma.
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Bl 137*. De canonicatu ct prcbcnda ecclesic bcate Marie Aquensis

vacante per obiturn Gerardi de Vieario confinnatis Nicolao de Lusscher, et

eadem prebenda simili modo fuit sibi confirmata anno pontificatus dicti domini

Urbani ii°. Solvit anno lxvii. die xi. Noveinbris (1367, Nov. 11.) ix florenos.

Bl. 137b . Restanth de anno III (1304, Nov. 5. bis 1365, Nov. 5.)

dicti domini Urbani.

De canonicatu et prebenda ecclesic beate Marie Aquensis vacante per

obiturn Yvelonis de Rodenberch confinnatis Johanni Aldegardis. Solvit anno

lxviimo . die xi. Novembris (1367, Nov. 11.) ix florenos.

Bl 138*. De canonicatu et prebenda ecclesic beate Marie Aquensis

confinnatis Martino Alberti de Aquis 1
. Solvit anno lxviii . die xix. Decembris

(1368, December 10.) viii florenos.

Bl 110*. De canonicatu et prebenda ecclesic beate Marie Aquensis

vacantibus per obitum Reynaldi de Gore extra Romanam curiam defuncti

confinnatis Everardo de Tudekena. Solvit anno Ix. nono die xxii. Augusti

(1369, August 22.) x florenos.

BL 142* (1367, Mai 18.) Item a Godcfrido, Alio naturali domini Gerardi

de Pomerio militis, pro fructibus cauonicatuin et prebendarum sanctc Marie

Aquensis ct Werdensis ecclesiarum Leodieusis et Colonieusis dyocesis perceptis

per eum ante dispensationem super defectu natalium obtentam 1 floreni, pro

quibus in camera conveniat.

Bl 150*. Anno vi to (1367, November 5. bis 1368, Nov. 5.). De capella

sancti Salvatoris iuxta Aquis vacante per ammocionem Remboldi dc Vlodorp,

decani ecclesic bcate Marie Aquensis, fuit provisum Henrico Raut, decretorum

doctori 2
.

Bl 152. Sequuntur beneficia per felicis recordacionis dominum Urbanum

papam quintum confirmata vel collata, de quibus . . decanus Saucti Servacii

Traicctcnsis 8 non pcrcepit medios fructus ex causis infrascriptis:

Anno I. 1362J63.

Item Godefrido de Doeveren, clerico de altari beate Marie in ecclesia

sancti Adalberti Leodiensi, vacante per obitum Goswini de Canali de Aquis

in curia defuncti.

Item Henrico Hoesman de Toren de eodem altari per obitum dicti

Goswini VII. Kalendas Maji anno primo (1363, Apr. 25.).

Istud altare modici est valoris, nee fuit aliquis istorum gratiam prosecutus.

l
) Vgl. ebd. Bl. 150*. Anno Vito (1367 Nov. 5. bis 1368 Nov. 5.) concessum est

Martino Alberti do Aquisgrani, canonico ecclcsio beate Marie Aquensis, ut gratia sibi

facta de diet is canonicatu et prebenda, in qua asseruit fructus parocbialis ecclesic in

Gleyne Coloniensis dyocesis, quam tenebat ad valorem centum virginti florenorum se

extender**, ad quom valorem, ut ab aliquibus asseritnr, minime se extondunt, valoat

eciam, si plus non valeat, ecclesia supradicta, quam se obtulit dimissurum.
2

i Bl. 159^ noeb einmal dioselbe Notiz mit dem Zusatz .Jste nondnm est assecutus

possessionem et litigat in curia".

3
; Dieser (er biess Sigerus de Novolapidc) war dainals Collector.
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Anno II. 1363)64.

BL 154*. Item Cononi Godefridi de canonicatu et prebcnda ecclesie sancti

Adalbcrti Aquensis vacante per obituin Reneri de Fijs prope curiam defuncti.

Istc Cono non comparuit nee seitur loqui de eo in ipsa eeelesia, sed

quidam Johannes de Berghc ex collationc capituli eiusdeni ecclesie ipsos obtinet.

BL 154h . De canonicatu et prebcnda ecclesie beate Marie Aquensis

vacantibus, quia Christianus Rummel est assecutus prebendam ecclesie Spirensis,

fuit provisum Johanni Rummel fratri suo.

Iste Johannes non curavit assequi prebendam Aquensem forte in favo-

rem fratris, qui earn adhuc obtinet, et nichil inde percepi.

Anno III. 1364165.

Bl. 155*. De canonicatu et prebenda ecclesie de Wassenberch vacante

per obitum Petri de Domino, in curia defuncti, fuit provisum Gerardo Minneken.

Iste Gerardus non potuit probare, Petrum in curia decessisse, et sic

est gratia sibi inutilis, sed quidam Petrus Lamberti auctoritatc ordinaria

est assecutus et fecit sibi conftrmari anno tercio domini Urbani (1364\65) et

satisfecit, ut patet in computo.

Bl. 155h . Provisio facta vigore litterarum apostolicarum Pilippo de Zebres

de canonicatu et prebenda ecclesie sancte Marie Aquensis vacantibus per

obitum Reneri de Holonia (!) alias Fijs in loco de Mornaco recedendo de

curia defuncti, fuit confirraata.

Iste Philippus non fuit prosecutus istam gratiam, quia non potuit probare,

istnra Petrum (!) in illo loco decessisse et sic litteras habere ncquivit de

cancellaria, nee iste Renerus obtinuit prebendam Aquensem.

Anno IV. 1365J66.

BL 156*. Ex causa permutacionis fuit provisum Christiano Rummel de

canonicatu et prebenda ecclesie beate Marie Aquensis.

Ista permutacio non habuit effectum et remansit Christianus in possessione

prebende, quam postea auctoritate ordinaria permutavit.

BL 157*. Acceptatio et provisio facte vigore litterarum apostolicarum

Petro nato Ludovici Husoit de canonicatu et prebenda ecclesie beate Marie

Aquensis fuerunt confirmate vel provisum de novo.

Alter, videlicet Everardus de Tudekin, in simili gratia procedens istum

in data obtinet hanc prebendam, et sic isti est hec gratia inutilis.

Anno V. 1366J67.

BL 159*. Acceptacio, collacio et provisio facte vigore litterarum apostoli-

carum Petro nato Ludovici Husoit de Hordige de canonicatu et prebenda

ecclesie beate Marie Aquensis Leodiensis diocesis vacantibus per obituin Reneri

de Gore extra curiam defuncti, eciam si fuerint reservate, fuerunt confirmate

vel provise de novo iii° Nonas Decembris (1366, Dec. 3.).

Alter vocatus Everardus de Thudichem precedens istum in data in

simili forma obtinet istam prebendam et solvit, ut patet in computo collectoris.
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54. Auszug aus den Rutiones Collectoriae Alamanniae 1361—1364 (Vat.

Archiv Coll. Cam. ap. Bd. 6).

Bl. 26b
. Anno 1362 die iv. Febmarii discretus vir Cristianus Hummel,

cui fuit provisum de canonicatu et prebenda ccclesie beatc Marie Aquensis

Leodiensis diocesis per dominum nostrum papam dominuin Innocentium

papam VI. x. Kalendas Fcbruarii anno decimo (1362 Jan. 23.) composuit

ad solvendam medietatem fructuuni dictorum canonicatus et prebende a prima

die Kadragesime proxime venture ad unum annum, iuravit etc Die

x. Februarii anno lxvi fuit sibi datus terminus usque ad Nativitatem Johannis

proxime futuram, et fuit absoiutus.

Bl. 32*. Anno 1362 die xxv. dicti mensis Februarii Araoldus dictus

Stecke, canonicus ecclesie sancti Adalberti Aquensis Leodiensis, cui fuit pro-

visum de dictis canonicatu cum prebenda per dominum Innocentium papam VI.

viii. Kalendas Octobris anno nono (1362, September 24.) composuit et se obli-

gavit ad solvendam medietatem fructuum primi anni a prima die Kadragesime

proxime futura in unum annum, quod nisi etc. Juravit etc. promisit facere

certiiicare de vero valore, quod nisi etc.

Anno lxiii die xxviii Martii fuit eidem terminus prorogatus causa

litigii sub eisdem penis et sentenciis usque ad festum Nativitatis domini

proxime venturum. Die v. mensis Januarii anno lxiiii . fuit eidem prorogatus

terminus usque ad festum Pasce domini proximo venturum sub eisdem penis

et sententiis, et fuit absoiutus. Die ix. mensis Aprilis anni lxiiii fuit eidem

prorogatus termiuus sub eisdem penis et sententiis usque ad festum bcati

Michaelis proxime venturum, et fuit absoiutus. Item die vi. Februarii anno

lxv° fuit terminus prorogatus usque ad Nativitatem Johannis proxime futuram,

et fuit absoiutus. Item anno Ixvii die xi. mensis Aprilis fuit sibi prorogatus

terminus sub eisdem penis et sententiis etc. usque ad festum Sancti Martini

yemalis, et fuit absoiutus.

Bl. 59*. Anno 1362 iv. Kalendas Augusti fuit provisum Michaeli nato

Michaelis de Nova Villa, clerico Leodiensi, de canonicatu et prebenda ecclesie

bcate Marie Aquensis dicte Leodiensis diocesis, pro qua se obligavit die iiii.

dicti mensis August ad solvendum hie in curia medietatem fructuum prime

annate solvendam infra festum omnium Sanctorum anni lxiii. sub penis et

sententiis supradictis, quod nisi faceret etc.

Bl. 83*. Anno 1363 die xxiiii. Octobris Nicholaus dictus Lufgher clcricus

Coloniensis diocesis, cui fuit mandatum provided per dominum Urbanum

papam V. anno primo de canonicatu et prebeuda ecclesie sancte Marie

Aquensis Leodiensis diocesis, obligavit se ad solvendum hie Camere Apostolice

septem marchas argenti cum dimidia vel medietate fructuum et emolumen-

torum si plus valeat, et certificare Cameram de vero valore per litteras

collectoris in tcrmino supradicto (d. h. bis 1. November 1363). Die xviii. Decem-

bris anno lxv fuit sibi prorogatus terminus usque ad festum Nativitatia

Johannis causa litigii, et fuit absoiutus.
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Bl. U7h
. Anno 1364. Item fuit provisum Gerardo Minnekeym, presbitero

Leodiensis dioccsis dc canonicatu et prebenda collegiate ecclesic de Wasscn-

bergh dicte diocesis vacante per obitum Petri dicti Duip in curia defuncti,

cuius fructus lx florcnos anni, nou obstante quod ecclesiam de Orscamp

Tornacensis diocesis noscitur obtinere valoris lx florenorum . . Datum Avi-

nioue Idus Junii anno ii. Am Rande xxx florenos.

55. Rationes receptorum ex benefciis Alamanniae 1364—66 (Vat. Archiv

Coll. Cam. Ap. Bd. 7).

Bl. 28Y . Anno 1364, die scptima mensis Novembris, pontificatus domiui

Urbani pape quinti anno tcrcio, discretus vir Cristianus Rumniel, canonicus

Spirensis, procurator et nomine procuratorio Johannis Hummel, canonici

ecclesie Sancti Johannis extra muros Nydeckenses, cui fuit provisum per

doiniuum nostrum papam ii. Idus AprilLs pontificatus sui anno sccundo (1364,

April 22.) de canonicatu et prebenda ecclesic beatc Marie Aqucnsis Leo-

diensis diocesis, obligavit se ad solvendum Camere Apostolice pro mediis

fructibus dictorum canonicatus et prebende totam taxam, si sint taxati, et

si non sint taxati, medietatem omnium et singulorum fructuum eorundem et

certificandum Cameram de vero valore eorundem canonicatus et prebende a

festo Nativitatis domini proxime futuro computando infra annum . . .

BL 96*. Sequitur rotulus permutacionum sub data xiii Kalendas

Augusti anno tercio (1364 Nov. 5 bis 1365 Nov. 5).

Et primo fuit provisum Cristiano Rummel clerico Colonieusis dioccsis

de canonicatu et prebenda ecclesie beate Marie Aquensis Leodiensis dioccsis

vacantibus causa permutacionis facte cum Johannc Rummel et pcrpetua

vicaria sive altari sito in ecclesia de Berge dicte dioccsis. Die xv. mensis

Decembris anno lxv°. predictus Cristianus obligavit sc ad solvendum Camere

medios primos fructus dictorum canonicatus ct prebende solvendos infra

annum de festo Nativitatis domini proxime futoro computandos.

Item fuit provisum prefato Johanni Rummel de dicto altari sive per-

petua vicaria vacante causa permutacionis facte cum dicto Cristiano et dicto

canonicatu et prebenda ecclesie Aquensis. Die xv. mensis predicti anno

predicto prefatus Cristianus ut privata persona et nomine suo proprio obli-

gavit se ad solvendum Camere Apostolice medios primos fructus dicti altaris

infra dictum terminum certificando de vero valore per litteras collectoris.
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Eine neue Quelle des 13. Jahrhunderts zur Geschichte

der Aachener Reliquienschreine und der darin

bewahrten Reliquien.

Von H. Kelleter.

Mit den jungeren Bestanden des Kolner Stadtarchivs wird

gegenwartig eine Sichtung und Einordnung vorgenommen. Dabei

finden sich noch zuweilen Stlicke aus dem 14. und 15. Jahr-

hundert, welche durch Zufall zwischen die jungeren Zeugeu

der Vergangenheit gerathen sind. Solch ein alteres Stuck,

welches in einem aus dem literarischen Nachlass des friiheren

Archivars Fuchs stammenden Konvolut vorkam, hat Bedeutung

fiir die Aachener Stiftskirche. Es ist ein kleines in Form eines

Duodezbogens gefaltetes Pergament, welches den daran ersicht-

lichen Spuren zufolge audi einmal als Buch- oder Heftdeckel

gedient hat, offenbar aber urspriinglich einen Theil aus einer

Handschrift darstellt, welche etwa um 1400—1420 entstanden

ist. Die Lesung der ziemlich verblassten Schrift bietet keine

besonderen Schwierigkeiten mit Ausnahme der unteren Halfte

der ersten Seite, welche beinahe vollig erloschene Schriftziige

enthalt; auf der zweiten Seite ist die Schrift durchaus intakt

ebenso wie auf der ersten Halfte der dritten Seite, wo die alte

Handschrift schliesst. Diese ist, wie bereits angedeutet, leider

nur ein Fragment und enthalt eine Erzahlung uber die in den

Jahren 1238 und 1239 erfolgte OefFnung des altcn feretrum,

der bisher in Benutzung gewescnen Reliquientruhe der Aachener

Kirche, sowie liber die Uebertragung der darin gefundenen

Reliquien in den Marien- oder in den Karlsschrein. Auf der

unteren Halfte der dritten Seite folgen zwei Eintragungen von

Handen des 1G. Jahrhunderts, die eine aus dem Anfang, die

andere aus der Mitte desselben; sie sind weiter unten mit

abgedruckt, weil sie moglicherweise in der einen oder anderen
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Art zu dem Inhalt der vorstehenden Handschrift Bezug haben.

Dagegen sind die auf der vierten Seite von einer Hand des

15. Jahrhunderts gemachten Notizen hier niclit beriicksichtigt,

weil sie als gelegentlich aufgezeichnete Lesebemerkungen zu

theologischen Schriftstellern fur unseren Fall nicht in Betracht

kommen konnen.

Wenn nun auch der Schreiber der Erzahlung iiber die in

den Jahren 1238—1239 erfolgte Oeffnung und Translatio etwa

um 1400—1420 anzusetzen ist, so erscheinen dock seine Mit-

theilungen als einer gleichzeitigen Quelle entnoinmen, einera

Protokoll namlich, welches zu Anfang des 13. Jahrhunderts von

einem Augenzeugen und Mitwirkenden diktirt oder geschrieben

sein muss. Die Form lasst daruber keinen Zweifel. Offenbar

erzahlt den Vorgang ein Mitglied des Stiftskapitels *, das dazu

noch eine leitende und massgebende Stelle bekleidete 2
, ein

Kanonikus, der entweder zu den Dignitaten gehorte oder sogar

der Dechant war.

Die Erzahlung beginnt mit der Meldung, dass der Marien-

schrein vollendet ist. Derselbe ist, wie wir vernehmen, mit

sehr viel Arbeit und Kosten, expensis plurimis et laboribus, aus

Gold, Silber und Edelgestein zur Ehre Gottes und der heiligen

Jungfrau Maria in „geziemender Ausstattung" fertig geworden.

Ich ubersetze das decens des Textes in adverbialer Beziehung

zu dem Verbum preparare 3 und fasse preparare in seiner mittel-

lateinischen Bedeutung parare = dem franzosischen parer auf,

wie denn iiberhaupt gerade dieses Wort mit Vorliebe fiir „Fertige

Ausstattung u bei mittelalterlichen Kunstwerken gebraucht wird 4
.

Dann ist die Rede davon, dass nach langwieriger Berathung

endlich auf gemeinsamen Kapitelsbeschluss, de communis consilio

(herkommlicher Ausdruck fur Kapitelsbeschluss in Stiftern und

Klostern), ein Tag bestimmt wird zur Eroffnung der Trage oder

Truhe 5
, feretrum, von der schon einmal, namlich in dem leider

fehlenden voraufgehenden Theile, die Rede gewesen ist. Dieses

J
) Vgl. unten im Text: de communi consilio (= Kapitelsbeschluss) diem

statuimus .... aperuimus und anderes.
2
) cum paucis accedentcs.

3
) Vgl. den Text S. 240.

4
) S. Ducange, Ausg. 1886, Bd. VI, S. 161. Anonym, in Episc. Eystet.

in Serocho: Veterem illam evangeliorum capsam ex electro et auro purissimo

gemmisque pretiosis parari fecit.

5
) trage, truhe, trog: tragen = ^spsxpov : ^spsiv.
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feretrum predictum ist sicher identisch mit der alten in einem

von Quix 1 veroffentlichten Verzeichniss vorkommenden Reliquien-

truhe, die bis dahin die Aachener Reliquien enthalten hatte.

Da nun letztere am 19. Marz 1238 auf gedachten Kapitels-

beschluss bin eroffnet wird und, wie oben gesagt, unmittelbar

vorher die Fertigstellung des bewunderungswiirdigen Hiitten-

schreines der Aachener Liebfrauenkirche gemeldet wird, so

ergibt sich audi aus unserem Fragment das sichere Datum fur

die Vollendung des sog. Marienschreines, der capsis*, wie die

Handschrift ihn richtiger nennt.

In Gebrauch genommen wird diese capsis aber erst am
Josephstag des folgenden Jahres, am 19. Marz 1239; der Er-

zahler sagt namlich, dass, nachdem er rait Wenigen heran-

tretend, am 19. Marz 1238 die Truhe eroffnet habe, erst am
selben Tag nach Verlauf eines Jahres die dort gefundenen

Reliquien in den Huttenschrein der hi. Jungfrau ubertragen

worden sind. Der Abschreiber hat hier jedenfalls einen Fehler

begangen, indem er quandam statt eandem gesetzt hat.

Weshalb man nach der defiuitiven Fertigstellung des neuen

Schreines und nach der am 19. Marz 1238 erfolgten Kroffnung

der alten Truhe noch ein voiles Jahr verstreichen liess, bevor

man die Translatio in den neuen Schrein vornahm, lasst sich nicht

mit Sicherheit bestimmen. Vielleicht, dass die Brandkatastrophe

des Jahres 1236 3 damit in Verbindung steht, vielleicht, dass

viele Reparaturen und Vorbereitungen zu treffen waren, vielleicht

auch, dass man eine geraume Zeit mit der Priifung der gefun-

denen Reliquien und Dokumente beschaftigt war.

Nachdem die Erzahlung bis zur erfolgten Translatio in

protokollarischer Form verlaufen, folgt eine Aufzahlung der

Reliquien des Marienschreins, welche in der fur die Reliquien-

verzeichnisse des 12. und 13. Jahrhunderts iiblichen Form
gehalten ist: es werden durchweg, einige besondere Reliquien

ausgenommen, nur die Aufschriften der schaedulae 4 genannt und

die Reliquien selbst erscheinen nach der hierarchischen Reihen-

folge, die Christus und seinen Heiligen zugewiesen ist, geordnet.

1

) Codex diplomaticus S. 28, Nr. 41.

2
) capsis von cappa, cappella = Hiittchen. Auch kommt dafiir der

Ausdruck vor: area oder arcula in formam domus redacta.

8
) Vgl. Haagen, Gcschichte Achens Bd. I, S. 162.

4
) Klcine Pergamentstreifchen, welche gewOhnlich auf den Partikeln

befestigt sind.
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Dann folgt die Inhaltsangabe des Hiittenschreins des hi.

Kaisers Karl. Die Anfertigung dieses Schreines fallt in die

Jahre 1166—1215 *; augenscheinlich ist er aber, obschon 1215

durch Kaiser Friedrich II. „geschlossen a
, noch einmal ira Jahre

1238—1239 geoffnet worden, denn das Fragment sagt ausdruck-

lich impositura est (historisches Perfekt) : es wurde hineingelegt.

Ganze Leiber wurden ihm anvertraut: der Leib Karls, des hi.

Leopard, des hi. Jakobus und des hi. Blasius. Wahrscheinlich

sind die bei der in unseren Tagen vorgenommenen Oeffnung

des Karlsschreins als nicht zu Karls ossa gehorig erfundenen

Gebeine, welche man in sehr werthvollen Seidenstoffen geborgen

vorfand, die Reste des hi. Jakobus und der anderen vorgenannten

Heiligen. In Compostella ist nach dem Bericht des Chapeauville

nur ein „nicht unbedeutender Theil des KOrpers des hi. Jakobus" 2
.

In unserem KOlner Fragment heisst es: corpus s. Jacobi apostoli

Maioris excepto capite befinde sich im Karlsschrein, in dem

erw&hnten Verzeichniss bei Quix lautet die betreffende Stelle

maxima pars, also hat doch Aachen den hi. Jakobus zu besitzen

geglaubt.

Der nach Vorfuhrung der einzelnen Reliquien wieder in den

Erzahlerton der selbstbetheiligten Person verfallende Stiftsherr

macht dann die wichtige Aussage, dass auch unbekannte Reli-

quien in die capsis des hi. Karl eingelegt worden sind. Er ver-

mag dieselben nicht namentlich anzuftihren, „weil die mit-

aufgefundenen Urkunden, litere, entweder durch Alter

zerstort oder nicht nach unserer Sitte verfasst waren".

Auffallend feraer ist die Bemerkung, dass vielmehrbesiegelte

Reliquien des Herrn und der hi. Jungfrau gefunden

worden sind, als man zu finden geglaubt hatte. Das reliquie et

insigna des Textes, als £v 8:a5uotv genommen, ist mit „besiegelte

Reliquien*4 zu ubersetzen. Insigna 8 bezeichnet hier: Wappen,

') St. Beissel, Der Marienschrein des Aachener Miinsters, Zeitschrift

des Aachener Geschichtsvereins Bd. V, S. 12.

*) Vgl. Chapeauville tiber die Regierungszeit des Bischofs Theod-

vinus IV. von Liittich: Gesta Pontif. Leod. Bd. II, c. 5, S. 21 D: Allato

scrinio ct patefacto inter alia sanctorum pignora acceptissima rcfalsit quae-

dam do corpore bcati Jacobi baud inexiinia portio.

s
) Insignum statt insigne vgl. Ducange. Uebrigens ist das Wort

insigna noch bei Kupfcrstechern des 17. Jahrhunderts zur Bezeichnnng der

Wappen gcbrftuchlich.
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Siegel, ist also als Authentik der damit verbundenen Reliquie

anzusehen.

Da ich beabsichtige, an anderer Stelle auf die Geschichte

der Aaehener Reliquien naher einzugehen, so unterlasse ich es

hier iiber verschiedene Punkte zu sprechen, von denen aus der

bisher verfolgte Bericht und besonders die Meldung von den

Urkunden und Siegeln zu beleuchten ware. Ich beschranke mich

vorlaufig auf den Hinweis, dass im 12. und 13. Jahrhundert

Translationen und Eroffnungen von Reliquienbehaltern allgemein

iiblich waren und dass audi die hier besprochene Trans-

latio sich noch an einer andern Stelle, freilich in etwas anderer

Form, erwahnt flndet. Der Monch Albrich von Trois Fontaines

sagt zum Jahre 1238: „Zu Aachen wurden durch den Orts-

dechanten auf seinem Sterbebette gewisse sehr werthvolle Reli-

quien bekannt gegeben, namlich die Tiichelcheiij in die der

Knabe Jesus in der Krippe gewickelt war, und jencs Leintuch,

womit er am Kreuze geschurzt war, besprengt mit seinem Blutc,

und ein Hanfgewand der hi. Maria; und all dies hatte derselbe

Dechant Jahrs zuvor mit den dazu gehorigen Kartchen gefunden

bei der Herausschaffung des Kirchengeraths gelegentlich des

Feuers, welches damals in der Stadt wuthend urn sich frass." 1

Bei Albrich fehlt das vierte der sog. grossen Heiligthumer,

namlich die Reliquien von den blutigen Kleidern des hi. Johannes 2
,

welche aber von dem Fragment ausdrucklich angegeben werden.

Es ware also hier cin Irrthum bei Albrich zu berichtigen.

Merkwiirdig und wohl nicht ohne Zusammenhang mit dem
Bericht des Kolner Fragments ist Albrichs genaue Angabe, dass

es der Dechant des Ortes, also damals der Stiftsdechant von

Aachen, gewesen sei, der die Reliquien bekannt gegeben hat,

die er selbst mit den zugehorigen Kartchen gefunden hatte.

Nach dem aperuimus auf der ersten Seite unserer Handschrift

und dem invenimus auf der zweiten Seite derselben zu schliessen,

1

) Aquis quedam pretiosissimc reliquie declaratc sunt per decanum
loci positum in extremis: videlicet panniculi, quibus involutus fuit puer Jesus

in presepio et illud liuteamen, quo succinctus fuit iu cruce, rcspersum eius

sanguine et una camisia beate Marie, que omnia idem decanus anno prete-

rito cum carticulis suis invenerat in exportacioue supellectilis, que facta fuit

occasione ignis tunc grassantis in villa et cxcresccntis. Mou. Germ. SS.

vol. XXIII, p. 943, 37—41.
2
) de vestimentis sancti Johannis Baptiste sanguinoleutis. Vgl. unten

das Fragment an betr. Stelle.
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mtisste in Verbindung mit den bereits oben bezeichneten Griinden

und zusamraengehalten mit der Nachricht des Albrich, der

von letzterem erwahnte Dechant und der unbekannte Erzahler

der Handschrift ein und dieselbe Person sein, d. h. die declaratio

der Reliquien, welche bei Albrich gemeldet ist, ist in dem unten

abgedruckten Fragment wortlich enthalten und stammt von dem
Aachener Dechanten her. Alles stimmt zu dieser Annahme, selbst

die Zeit, wenn man zugleich annimmt, dass Albrich nicht nach dem
Osterjahr gerechnet hat und demnach audi das von mir nach dem
Osterjahr bestimmte Datum in dasjenige des gewohnlichen Jahres

1237 umzuwandeln ware. Nach Albrich hat der Dechant seine

Erklarung im Jahre 1238 abgegeben, nach unserm Datum
mtisste diese Erklarung aber nach Marz 1239 fallen. Albrich

ist wegen der Richtigkeit seiner Chronologie wohl kaum zu

bezweifeln 1
; wir gelangen mit ihm in Uebereinstimmung, wenn

wir statt des Osterjahres 1238 das gewohnliche Jahr 1237 fur

die in der Handschrift gemeldete Eroffnung und fur die Translatio

das gewohnliche Jahr 1238 annehmen.

Der am Ende des Protokolls folgende Passus der Hand-

schrift, in welchem von dem zu Aachen gewinnbaren Ablass die

Rede ist, hat zu Eingang eine beinahe wortliche Ueberein-

stimmung mit einer bei Rauschen 2 angefilhrten, ebenfalls diesen

Aachener Ablass besprechenden Notiz aus einem in den Jahren

1242—1273 entstandenen Sal- und Kopialbuch des Klosters

Altaich, das mit Aachen in Konfraternitat stand.

Die Stelle uber den Ablass ist dann zum Schluss im Kolner

Fragment etwas ausfuhrlicher und erwahnt audi als etwas

ganz Besonderes die Auferweckung der Bischofe Gondulphus

und Monulphus, eine bekannte Legende uber die Weihe des

Aachener Doms. Diese Hervorhebung der Maestrichter Kirchen-

fursten ist wohl eine Hoflichkeit oder berechnete Kaptivatio

fiir den damaligen Stiftspropst Otto, der zugleich Propst von

Aachen und Maestricht war.

J
) W. Wattenbach, Deutschl. Geschichtsquellen, 5. Auflage, Bd. II,

S. 423, sagt von Albrich: Dazwischen redet er selbst als Autor, voll vou

gelchrtem Stolze, bcsonders auf seine Chronologic, die er gegen Widersacher

zu behaupten immer bereit ist.

8
) Die Legende Karls des Grossen S. 138.
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Das Kolner Fragment.

[S. 1] presenti capside expensis plurimis ct labo-

ribus ex auro et argento et lapidibus preciosis decenti ad ho-

norem dei et beate Marie virginis preparata, habita diutina

deliberacione tandem de communi consilio diem statuimus ad

predictum feretrum aperiendum. Anno igitur dorainice incarna-

tionis mccxxxvii, xiiiita kalendis aprilis [Marz 19. 1237 ? (1238)],

papa Gregorio nono, regnante Frederico ii°. Romanorum impera-

tore, cum paucis accedentes feretrum aperuimus memoratum et

eodem die anno revoluto ibi invente reliquie in quandam* cap-

sidam (!)sunt translate. Sunt autem hec prelibate: Panni duo,

quibus dominus noster involutus fuit in presepio; camisia beate

virginis, qua induta fuerat, dum Christum peperit; de vesti-

mentis sancti Johannis baptiste sanguinolentis; de clavis domini;

de spongia domini; de lancea domini; velamen sanguinolentum,

quo dominus precinctus erat in cruce; de sepulchro* domini; lapis

de columpna, in qua passus est dominus; de ligno domini; de

linteo domini, quo detersit pedes discipulorum; de sudario domini;

de ligno paradisi; de cingulo domini; de lapide, in quo dominus

calcavit; de lapide, in quo flagellatus est; de sandaliis domini;

de camisia domini; de manna domini; de tabula montis Syon;

de monte Calvarie; lignum, in quo dominus ligatus fuit; de terra

montis Cyon, ubi dominus stetit et benedixit; de lapideis ydreis,

in quibus dominus convertit aquam in vinum; de vestimentis

beate Marie virginis; de capillis eius; de barba sancti Johannis

baptiste, de capillis eius. Reliquie duodecim apostolorum: reliquie

s. Petri et de barba eius; reliquie s. Pauli; de b

s. Johannis ewangeliste; de reliquiis s. Andree. De reliquiis s.

[S. 2] martirum: s. Laurencii, Dyonisii et sociorum eius; de

reliquiis s. Stephani prothomartiris; de capillis s. Bonifacii et

de barba eius et lintheuin sanguinolentum, quo caput eius fuit

involutum; de reliquiis s. Quintini, s. Sebastiani, s. Naboris,

s. Lamberti, s. Demetrii, s. Pancracii, s. Osswaldi regis et

martiris, s. Viti, s. Modesti, s. Mauricii, s. Anastasii, s. Lini,

*) Wold rerschrieben fur eandcm, d. h. die vorher bezeichnete capst's.

b
) Vnleserliches, beinahe wllig erloschenes Wort.
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s. Appollinaris, s. Gervasii, s. Albani, s. Remedii, s. Supplicii,

s. Mercurii, s. Remigii, s. Alexandri, caligula s. Germani, s. de-

mentis, s. Sampsonis, s. Exuberancii. Reliquie vero confessorum:

Vedasti et Amandi, Stephani pape, s. Silvestri, s. Ambrosii,

reliquie trium magorum, s. Monulphi, s. Salvii, s. Albini, s. Symo-

nis patriarche, s. Sergi, s. Benedicti abbatis. Reliquie sanctarum

virginum: s. Cecilie, s. Aghate. s. Agnetis, de capillo s. Marie

Magdalene, quibus tersit pedes doraini, s. Marthe, s. Euphemie,

s. Benigne, s. Gertrudis, s. Eucharie, s. Petronille.

Item in capside s. Karoli impositum est corpus s. Jacobi

apostoli Maioris excepto capite, corpus s. Karoli, corpus s. Blasii,

corpus s. Leopardi et aliorum plurimorum sanctorum, quorum

nomina ignoramus, litere enim, quas invenimus, aut vetustate

demolite aut non more nostro conscripte cognosci a nobis minime

potuerunt, et multo plures quam invenire credidimus domini et

beate Marie aliorumque sanctorum reliquie et insigna sunt inventa.

Conventus ecclesie beate (Marie a
) Aquensis predicte concedit

omnibus pias eleemosinas ad fabricam ipsius ecclesie largientibus

communionem omnium bonorum, que in missis, in horis canonicis,

vigiliis ac aliis devotis orationibus et in eadem ecclesia per

suos quosque fldeles in perpetuum dignabitur operari dementia

salvatoris; insuper concedit vere penitentibus et confessis limina

ecclesie predicte devote visitantibus in festo dedicacionis eiusdem

indulgencias, quas sanctus Leo papa contulit. qui eandem eccle-

siam consecravit, cum [S. 3] indulgenciis tot episcoporum, quot

dies tocius anni circulus comprehendit, videlicet trecentorum

sexaginta quinque episcoporum, qui omnes consecrationi huius

ecclesie eximie basilice interfuerunt, quorum quilibet karenam

in annum contulit. Et durat hec indulgentia octo dies ante et

octo dies post et est xvi\ kalendis augusti huius dedicacionis

dies et sollempnitas gloriosa. Post hoc, quod magis est et pie

credendum: de istis episcopis ex numero defuerunt duo, videlicet

Gondulfus et Monulfus, qui a domino erant suscitati. Qui etiam

interfuerunt in consecratione templi et dederunt tot indulgencias

sou remissionem omnium peccatorum.

a
) Marie im Text ausgeblieben.
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Von einer Hand des 16. Jahrhunderts folgt dawn:

Nee vero tanta praeditus sapientia quisque est, quod alioruni

erumnam dictis allevans non idem cum fortuna rautata impetuni

convertet clade et subita frangatur sua, ut ilia ad alios dicta

et praecepta excidant.

Darauf wieder von einer andem Hand desselben Jahrhunderts

der Vers:

Nutritur vento, vento restringitur ignis

Mollis alit flammas, grandior aura necat.

Avf der merten Seite durchaus mit dem Vorstehenden nicht in

Zusammenhang stehende Lesebemerkungen zu kirehengeschichtlicheii

Studien.
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Beitrage zur

Lebensgeschichte des Wilhelm Textoris von Aachen.

Von E. Fromm.

Christian Quix hat vor mehr als einem halben Jahrhundert

in der „Rheinischen Flora" 1 die Bausteine zu einem „Gelehrten

Aachen", will sagen einer Sammlung von Biographien der in

Aachen oiler dessen nachster Umgebung gebiirtigen Manner,

welch e ira wissenschaftlichen Leben ihrer Zeit eine bedeutsamere

Stellung eingenommen haben, zusammenzutragen begonnen. Seit-

dem ist wiederholt, audi in dieser Zeitschrift 2
, der Wunsch

und die Erwartung ausgesprochen worden, dass die lokal-

geschichtliche Forschung den zweifellos hervorragenden Antheil,

welchen die Stadt durch ihre Sohne an der wissenschaftlichen

Bewegung der Jahrhunderte genommen habe, im Einzelnen auf-

zuzeigen sich bestreben, dass sie das trockene Namenverzeichniss,

welches Quix geboten hatte, zu einem lebensvollen Bilde aus-

und umgestalten moge; iiber kleine Anlaufe in dieser Richtung

ist man bis heute jedoch noch nicht hinausgekommen und jene

diirftigen Bruchstucke der „Rheinischen Flora" sind trotz aller

Mannigfaltigkeit der seither erschienenen Publikationen zur

vaterstadtischen Geschichte nicht wesentlich bereichert worden.

Freilich ist die Moglichkeit zur Ausfiihrung des Gedankens dem
Einzelnen gar nicht gegeben ; es bediirfte vielmehr des Zusammen-

wirkens vieler und mannigfacher Kriifte wahrend eines langeren

Zeitrauiues, urn ihn in annahernd idealem Sinne zu verwirk-

lichen. Und zu der Weite des Unternehmens tritt eine Schwierig-

keit anderer Art. Die Ausfiihrung ist durchaus abhangig von

dem Bestehen einer wissenschaftlichen Biichersammlung der

Stadt, welche das lokalhistorische gedruckte Material im wei-

testen Sinne und in annahernder Vollstandigkeit in sich zu

!

) Jahrg. I, 1825, Nr. 110 If.

8
) Vgl. Bd. Ill, S. 204 unci Bd. VI, S. 295 ff.
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vereinigen bestrebt ist, und welche weiter den fur jede gelehrte

Arbeit unerlasslichen, allgemeinen wissenschaftlichen Apparat

dem Forscher darzubieten vermag. Man kann nicht behaupten,

dass gerade nach dieser Richtung in unserer Stadt mit sonder-

lichem Eifer seit der Begriindung einer ofFentlichen Bibliothek,

wie sie die Hochherzigkeit Franz Dautzenbergs im Jahre

1831 ermoglichte, gewirkt worden sei; die lokalliistoriscbe

Forschung trifft vielmehr noch heute auf unuberwindliche

Schwierigkeiten durch die Unzulanglichkeit des Institutes,

welches ihr die Grundlagen fiir ihre Bestrebungen in erster

Linie zu bieten berufen ist, wenn audi, wie anerkannt werden

muss, eine bessere Erkenntniss hinsichtlich der Bedeutung einer

stadtischeu Buchersammlung allmalig in immer weiteren Kreisen

sich Bahn zu brechen beginnt. Dank dem besonderen Wohlwollen

der leitenden Stelle der Stadt fiir diese Dinge, so dass wenigstens

fiir kunftige Jahrzehnte sich die Aussicht erfreulicherer Zustande

eroflfnet.

Der Mann, dessen Namen wir an die Spitze dieser Zeilen

gestellt haben, ist bereits einmal in dieser Zeitschrift zum

Gegenstande der Betrachtung gemacht worden. Im fiinften

Bande, Seite 143 ff., hat Kaentzeler dasjenige zusammengestellt,

„was fiber diesen hervorragenden Aachener bekannt ist
tf

. Unzu-

langlich wie die Hulfsmittel, welche ihin fiir die anspruchslose

Skizze in jener Zeit zu Gebote standen, ist diese selbst; keine

der Schriften seines Helden hat ihtn im Originale vorgelegen,

und im Wesentlichen konnte er nur dasjenige wiedergeben, was

er in zwei literargeschichtlichen Werken des 18. Jahrhunderts,

bei Hartzheim 1 und Paquot 2
, fand. Wenn ich es nun unter-

nehme, Wilhelm Textoris den Lesern dieser Zeitschrift aufs

Neue vorzufiihren, so geschieht es einmal, urn den Quix'schen

Gedanken wieder anzuregen, und sodann, um zu erweisen, dass

auf der Grundlage erweiterter Hulfsmittel literarhistorische

Untersuchungen sich doch mit besserem Erfolge anstellen lassen,

als es Kaentzeler gelingen konnte. Fragmentarisch bleibt aller-

dings auch dieser Versuch, da er nur die gedruckten Quellen

in Rucksicht zieht, das handschriftliche Material hingegen,

welches namentlich eine Durchforschnng der schweizerischen

J
) Hibliotheca Coloniensis, Coloniac 1747, p. 109.

2
) Mcmoires pour servir i\ Thistoirc litt^raire de? dix-sept provinces

des Pays-Bas, Louvain 1765 ff., torn. I, p. 426—427.
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Bibliotheken und Archive zweifellos noch zu Tage fordern diirfte,

vorerst auf sich bcruhen lassen muss.

Ueber die ersten Anfange der theologischen Fakultat der

Universitat Basel, welche am Tage des hi. Ambrosius, am
4. April 1460 unter dem Bischof Johannes von Veningen als

Kanzler und Georg von Andlo als erstem Rektor im Munster

feierlich eroffnet worden war, sind wir nur mangelhaft unter-

richtet 1
. Die Kundinachung, durch welche Georg von Andlo

am 7. April 1460 zum Besuche der neuen Hochschule einlud,

besagte allerdings, dass die Vorlesungen in alien vier Fakul-

taten begonnen worden seien; durch wen dies aber in der

theologischen geschah, das wissen wir nicht. Erst im zweiten

Halbjahr erscheint unter Rektor Kaspar ze Rhin Kaspar Maner

vom Dominikanerorden in der Matrikel als ordentlicher Professor

der Theologie, und im Friihjahr des folgenden Jahres wirken

neben ihm Johannes Riicherad von Wesel und Johannes Criitzer

aus Gebwiler. Johann von Wesel verliess Basel bereits im

Beginne des Jahres 1462 wieder, und ohne Zweifel an seine

Stelle wurde Wilhelm Textoris von Aachen 2 berufen. Er ist im

Sommersemester 1462 unter dem Rektorat des Dr. Gerhard in

Curia von Bercka als professor ordinarius eingeschrieben und

nach der theologischen Matrikel am Tage des hi. Hieronymus,

am 30. September 1462 als erster an der Universitat Basel

') Die folgenden Angaben iibcr die Baseler Universitat stutzen sich

zuraeist auf Wilh. Vischers Geschichte der Universitat Basel von der

Griindung bis 1520, Basel 1800.

2
) Ueber die Xamensform vgl. Kaentzeler a. a. 0. S. 143, Anm. In den

altesten Quellen variirt der Name in der mannigfachsten Weise: Die Erfurter

Matrikel (1446; vgl. unten S. 246) hat Wilhelmus Textoris de Aquisgrano,

die Baseler Universitats-Matrikel 1467 Wilhelmus de Aquisgrani (Vischer

a. a. 0. S. 108) ; in J o h. K n e b e 1 s Tagebuch 1475— 1 478 (Baslcr Chroniken Bd. II

und III) erscheint er als Wilhelmus de Aquisgrani oder de Aquis, Wilhelmus

Textoris de Aquis und Meister Wilhelm von Aqua; die Descriptio Terrae

Sanctae (vgl. unten S. 254) gibt als niederdeutsche Form des Zunamens Tzwers,

der Liber fraternitatis des Kiosters der Windesheimer Chorherren zu Aachen

(vgl. diese Zeitschrift Bd. XIII, S. 107) Zcewers, das Verzeichniss der Aachener

Canonici (ed. Heusch, Berlin 1892) Zwers. Die Druckausgaben des Sermo

(vgl. unten 8. 257 f.) haben Guilermus de Aquisgrano und Guilermus Textoris

de Aquisgrano, die des Migrale (vgl. unten S. 260 f.) Wilhelmus Tzewers und

Tzwers. Woher die bei de Theux (vgl. unten S. 249, Anm. 5) vorkommende

Form T'Swecrts genoramen ist, vermag ich nicht zu sehen.
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zum Doctor promovirt worden 1
. Da fur die licentia magistral

s

in den theologischen Fakultaten. welche der Promotion vorher-

gehen musste, ein Alter von mindestens 30 Jahren erfordert

wurde, so konnen wir annehmen, dass Textoris zwischen 1425

und 1430 in Aachen geboren ist 2
. Einen Theil seiner Jugendzeit

scheint er im Konvent der Augustiner-Eremiten in Koln ver-

bracht zu haben 8
,
jedoch bleibt das ungewiss. Im Jahre 1440

flnden wir ihn in Erfurt, wo er sich zu Ostern bei der Univer-

sitat immatrikulieren liess 4
. Hier wird er zu den Schiilern des

eben genannten Johann von Wesel gehort haben, welcher als

gefeiertester Lehrer der theologischen Fakultat ungefahr seit

1440 in Erfurt wirkte. Die Erfurter Matrikel fiihrt Ostern

1456 und 1457 aus dem Liber receptorum de intitulatura unter

denjenigen, welche schon in fruheren Semestern eingeschrieben

worden waren, aber unter den Eektorcn der Sommerseniester

1456 und 1457 die fruher nicht vollstandig geleistete Immatri-

kulationsgebiihr erganzten, urn zum Baccalaureus promovirt

l
) Die Thoologice Facultatis Matricula, cin Kleinfolioband auf Papier

geschrieben, beginnt erst mit dem Herbst 1462 und verzeichnet bcsonders

die Promotionen bis 1674 genau; vgl. Vise her a. a. 0. S. 205 und 207.

a
) Eine genaucre Bestimmung des Gcburtsjahres war auf Grundlage

der zuganglichcn Quellen nicht mftglich.

8
) So wenigstens glaube ich cine vbllig vereinzelt steheude Angabe

auffassen zu miissen, welche sich bei Nicol. de Tombeur, Provincia Belgica

ord. ff. Eremitarum 8. P. N. Augustini olira dicta Coloniensis et Inferioris

Germaniae, ejusdera origo, progressus etc. Lovanii 1727, p. 210 findet. Hier

wird unter den Angehorigen des Kolner Klosters, welche sich als Schrift-

steller hervorgethan haben, Guilielmus Aquisgrancnsis genannt mit dem Zu-

satze: „Conv. ('oloniensis fiiius, 8. T. D. Lectionibus suis eruditis

Academiam Effordiensem et Concionibus suis Coloniam et Basilaeam eloquentia

sua illustravit". Foppens, Bibliotheca Beigica sive virorum in Belgio vita

scriptisque illustrium catalogus, Bruxellis 1739, torn. I, p. 800—91, giebt

Nachrichten iiber Leben und Schriften des Textoris nach Trithemius und

P. a Beeck und fahrt dann fort: ^Notandum tamen, in Historia Provinciae

Belgicae PP. Augustinianorum auth. R. P. Tombeur, eundem Guilielmum

Aquisgranensem vendicari Ordini Augustiniano dicique filium Conventus

Coloniensis ac S. Tbeol. ibidem doctorem u
. Die Zugehorigkeit des Textoris

zum Augustinerorden wird sonst nirgends bezeugt; ware sie Thatsacbe, so

wiirden die alteren Quellen sie sicherlich nicht verschwiegen haben.

4
) Akten der Erfurter Universitat, hrsg. von J. C. H. Weissrnborn

(Bd. VIII der Geschichtsquellen der Provinz Sachsen) Bd. I, S. 208, und diese

Zeitschrift Bd. IV, S. 335.
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werden zu konnen, „Wylhelmus Aquisgrani" auf 1
. Wir haben

hierunter ohne Zweifel Wilhelm Textoris zu verstehen. Die

Meldung zur Erwerbung eines Grades in der theologischen

Fakultat hatte in der Kegel zur Voraussetzung, dass der Be-

werber nach ungefahr dreijahrigem Studium Magister artium

geworden war und seitdem wenigstens fiinf Jahre an einer

theologischen Fakultat studiert hatte. Bei dem 1446 immatri-

kulierten Textoris gelangen wir somit fur den Eintritt in die

verschiedenen Stufen des Baccalaureates ungefahr in das Jahr

1455 oder 1456. In Erfurt scheint er es dann bis zum Bacca-

laureus formatus oder auch Licentiatus gebracht und als soldier

audi Vorlesungen gehalten zu haben, welch e nach Trithemius

mit Beifall aufgenommen wurden 2
. Im Beginne der sechsziger

Jahre ist er unmittelbar von Erfurt aus und wahrscheinlich

durch Vermittlung von Wesel nach Basel gekommen und hat

hier, wohl noch vor dem Beginn seiner Wirksamkeit an der

Universitat, eine Chorherrenstelle am Stifte zu St. Peter erlangt.

Mit Sicherheit ist er als Kanonikus dieses Stiftes im Januar 1463

nachzuweisen; am 18. Januar dieses Jahres namlich bewilligten

der Kustos Johannes Grutsch und das gesammte Kapitel zu St.

Peter, dass das ganze Stift mit alien seinen Kanonikaten und

Prabenden der Universitat inkorporirt werde. Die feierliche

Uebergabe geschah in der Sakristei durch das versammelte

Kapitel, „von dem zugegen waren der Kustos Licentiat Joh.

Grutsch, Joh. Husgow der Sanger, Ulrich Thilring der Schul-

herr, Joh. Heppener, Mgr. Joh. Helmich decret. doctor und Mgr.

Wilhelmus Textoris, Professor der Theologie" 3
. Im Friihjahr

1463, am Tage der Apostel Philippus und Jakobus, den 1. Mai

wurde Textoris mit der Wiirde des Rektors der Universitat

bekleidet 4
; im folgenden Jahre erhielt er zu seiner Chorherren-

') Vgl. Akten der Erfurter Universitat Bd. I, S. 258 und 263 und Vor-

wort S. XVI.
2
) Scripsit inulta et commendanda opuscula, quibus memoriara sui pos-

teris commondavit. E quibus in gymnasio Erfordcnsi quaedam cum omnium

attentione et laude publiee legit: Trithemius, de seriptoribus ecclesiasticis,

p. 369 ff. der Kblner Ausgabe von 1546.

3
) Viseher a. a. 0. S. 52 nach dem Original des Uebergabeinstrumentes

im Baselcr Staatsarchiv.

4
)
Die Amtsdauer der Rektoren war auf ein halbes Jahr festgesetzt;

die Wahl fand am 1. Mai und am St. Lukastage (18. Oktober) statt; vgl.

Viseher a. a. 0. S. 100.
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pfriinde an St. Peter noch 75 Gulden auf drei Jahrc vom Rathe

der Stadt zugesichert K Konnen wir hieraus entnehmen, dass

er bereits damals eine sehr geachtete Stellung als Universitats-

lehrer einnahm, so wird dies bestatigt durch die Rolle, welche

wir ihn kurz darauf bei bedeutsamen Vorgangen innerhalb der

Universitat iibernehmen sehen. Schon bei der Grundung der-

selben war der Vorschlag gemacht worden, in der Artistcn-

Fakultat den beiden gegensatzlichen Kichtungen der scholastischen

Philosophic, deren Ursprung in der Beziehung der Scholastik

zur platonischen und aristotelischen Lehre zu suchen ist, dem

Nominalismus und Realismus oder, wie man es damals nannte,

der via moderna und der via antiqua Raum zu gewahren *. Man
beschrankte sich jedoch zunachst auf den neucn Weg, und erst

im Jahre 1464 langten Vertreter des Realismus aus Paris an,

unter ihnen der geistig bedeutende Johann Heynlin von Stein,

und nun entspann sich ein lang andauerndcr Streit. Die Fakul-

tat wiinschte, urn Eintracht und Frieden, die fiir das Gedeihen

einer Universitat nothwendig seien, zu erhalten, die Ausschliess-

lichkeit einer Richtung, selbst falls dieselbe die via antiqua sein

sollte. Der Rath der Stadt aber entschied anders; die drei

Realisten wurden am 19. August von der Universitat aufge-

nommen, und sodann traten fiinf Deputatcn des Raths mit filnf

Deputaten des Bischof-Kanzlers zusammen, um Statuten und

eine Ordnung iiber die Gleichheit beider Wege auszuarbeiten,

welche am 19. Februar 1465 fertig gestellt waren und darauf

am 23. Marz vom Bischof bestatigt und dem Dekan der philo-

sophischen Fakultat zur Ausfiihrung empfohlen wurden. An der

Spitze der Kommissare des Bischofs hatte Professor Wilhelm

Textoris gestanden, ihm zur Seite drei der angesehensten Lehrer

der juristischen Fakultat, Peter zem Luflft, Joh. Helmich und

Peter von Audio, und der bischofliche Offizial Laurentius Kron.

Nur der einleitende Satz aus der neuen Ordnung, der fiir den

Geist der Kommission, welcher Textoris an hervorragender

Stelle angehorte, bczeichnend ist, mag hier P^rwahnung linden;

er besagt, „dass nach dem papstlichen Privileg alle Wissen-

schaften in Basel gelehrt werden diirfen, dass die Stadt, an den

Grenzen mehrerer Volker gelegen, keine Gelehrteu abweisen

1

) Viscber a. a. 0. S. 72.

2
) Vgl. Vischer a. a. O. 8. 140 ff. und im All^emoincn Pranrl,

Geschichte der Logik im Abcndlande Bd. IV, S. 1M5 \\\ und *28i).
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solle und dass durch Vergleichung verschiedener Dinge der

wahre Wcrth derselben urn so besser erkannt, der menschliche

Geist durch Verschiedenheit der Richtung gescharft werde\

Im Baseler Staatsarchiv findet sich zum Jahre 1465 eine

handschriftliche Notiz, in welcher es heisst: ^Doctor Wilhelm

ist abe. Aber eyn anderer an sin stat
a und weiter: „Item an

Doctor Wilhelms stat einen andern zu bestellen" K Diese Angaben

beziehen sich auf die Pfriinde zu St. Peter, welche Textoris 1465

resignirte. Seine Anstellung durch den Rath erreichte hiennit

ihr Ende, er ubeniahni nun eine Domherrenstelle am Minister,

blieb aber dabei Professor der Theologie. Am Lukastag 1467

wurde er zum zweiten Male ziun Rektor erwahlt 2
; die Univer-

sitats-Matrikel fugt hinzu, dass die Wahl nach neuen damals

gegebenen Statuten geschehen sei, von denen wir jedoch nichts

wissen 3
. Bald nach seinem zweiten Rektorate, im Jahre 1469,

ward ihm die neuerrichtete Predigerstelle am Baseler Munster

iibertragen 4
. Ueber die nun folgenden Jahre seiner Thatigkeit an

der Universitat erfahren wir nichts; wir wissen aus dieser Zeit

nur, dass ihm im Jahre 1470 eine Domherrnstelle an St. Lambert

in Luttich, welche durch den am 27. Mai 1470 erfolgten Tod

des dortigen Kanonikus Josse de la Marck zur Erledigung

gekommen war, durch Papst Paul II. als Prabende iibertragen

wurde 5
. Am 6. Juni 1472 legte er dann als Dekan das Deka-

nat und die Stelle an der Fakultat nieder „trotz der dringenden

Bitten seiner Kollegen", wie uns Vischer, wohl auf Grund der

Universitatsakten, berichtet 6
. Veranlasst wurde er zu diesem

Schritte wahrscheinlich durch die Absicht, eine Reise in das

*) Vischer a. a. 0. S. 217.

2
) Hiernach ist die Mittheilung von Keussen in dieser Zeitschrift Bd. V,

8. 310 zu vervollstandigen.

3
) Alma Studii Basiliensis universitas exiniium virum Magistrum Wil-

helinuni de Aquisgrani Sac re Theologie profcssorem ac eiusdem facultatis

ordinariuni Kcclesie beate marie virginis Basiliensis Canonicum secundum

nova pro tunc ctata Statu ta rite electum novum sui suscepit rectorem;

Vischer a. a. 0. S. 108, Anm.
4

) Vgl. Falk, Doin- und Hofpredigerstellen im Ausgange des Mittei-

altcrs, in den Historisch-politischen Bliittern Bd. 88, S. 86.

b
) J. d«? Theux, Le Chapitre de St. Lambert a Liege, Bruxelles 1871,

vol. H, p. 247 und 289; die an letzterer Stelle von de Theux gegebenen Nach-

richten iiber Textoris enthalten mehrfache Unrichtigkeiten,

G
) Vischer a. a. 0. S. 217.
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heilige Land zu unternehmen, die er allerdings erst in spaterer

Zeit zur Ausflihrung brachte.

Wo er in den nachsten Jahren geweilt hat, daruber lassen

sich bestimmte Daten nicht beibringen; wir wissen nur, dass er

am 9. April 1474 vom Kapitel des Kronungsstiftes in Aachen

als Kanonikus und zwar als Nachfolger des Reiner von Palant

erwahlt und zur zweiten Stelle zugelassen worden ist K Im Jahre

1475 finden wir ihn dann wieder in Basel, wo wir seinen Auf-

enthalt bis 1477 genauer verfolgen konnen.

Die Nachrichten iiber diesen zweiten Baseler Aufenthalt

verdanken wir dem Tagebuch des Kaplans am dortigen Minister

Johann Knebel. Um den Werth dieser Quelle fur unsere Zwecke

wiirdigen zu konnen, miissen wir auf die Personlichkeit Knebels

und die Art seiner Aufzeichnungen etwas nalier eingehen. Hans

oder Johannes Knebel ist zwischen 1414 und 1416 aus einer

wohlhabenden Baseler Familie geboren; im Jahre 1432 ist er

Student in Erfurt, 1441 wird er zum Priester geweiht und seit

1442 erseheint er als Kaplan des Dompropstes Georg von Andlo,

um von nun an im Dienste der Baseler Kirche bis an den Schluss

seines Lebens zu bleiben. Im Jahre 1447 wurde ihm die

Kaplanei der Katharinenkapelle ubertragen und spaterhin flgurirt

er auch als einer der vier Prinzipalkaplane am Minister, der

sog. assisii chori Basiliensis. Aber noch in anderer Thatigkeit

lernen wir ihn kennen, als kaiserlichen Notar und sodann auch,

als im Jahre 1460 die Universitat gegriindet wurde, als deren

ersten Notar. Die Aufzeichnungen, welche er in Form eines

Tagebuches niedergelegt hat, fiihren in buntester Reihenfolge

alles auf, was ihr Verfasser je im Laufe der letzten Tage selbst

init angesehen oder durchgemacht oder, sei es aus der Nahe,

sei es aus der Feme, vernommen und des Niederschreibens

wiirdig befunden hat, und sie erstrecken sich iiber die Zeit

vom September 1473 bis zum Juli 1479. Erhalten sind sie uns

in einem auf der Universitats-Bibliothek zu Basel beflndlichen,

eigenhandig vom Verfasser niedergeschriebenen Bxemplare, und

nach diesem Originale habcn W. Vischer und Heinr. Boos sie als

2. und 3. Band der „Basler Chroniken" in den Jahren 1880—1887

J
) Vgl. Kacntzoler a. a. 0. 8. 146 und Heusch, Nomina Canoiiiconun,

Berlin 1892, p. 6: „Reinerus de Palant .... obiit in aprili 1474, successit

Wilhelmus Zwers 9. april. 1474".
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herausgegeben *. Mit Recht gelten sie als eine der wichtigsten

und zuverlassigsten Quellen fiir die Geschichte der Kampfe der

Schweizer und ihrer Verbiindeten mit Herzog Karl dem Kuhnen

von Burgund 2
, und audi fiir unsern Gegenstand diirfen wir ihre

Xachrichten bei den vielfaltigen Beziehungen, in denen Knebel

vermoge seines Amtes an der Universitiit und seiner Stellung am
Miinster zu Textoris gestanden haben muss, als durchaus ver-

lasslich ansehen.

Bei seinem Abgange von der Universitat im Jahre 1472 hatte

Textoris seine Stelle als Prediger am Miinster nicht aufgegeben.

Denn als „praedicaus ecelesie Basiliensis" wird er gleich in der

ersten Nachricht bezeichnet, welche uns das Knebelsche Tagebucli

iiber ihn bringt. Am 22. Marz 1475 traf er von Liittich kommend

in Basel wieder ein und am darauffolgenden Tage berichtete er

Knebel iiber wunderbare Vorgange bei der Belagerung von

Neuss. welche er auf seinem Wege von den Niederlanden her

vernommen hatte 3
. Die Erzahlungen sind charakteristisch fiir

den glaubig frommen Sinn des Berichtenden und darum sollen

sie hier nicht ubergangen werden. „Bei einem Angriffe Karls

des Kuhnen auf Xeuss% so lautet die eine, „ward ein Ritter

schwer verwundet, sodass er alle Lebenshoffnung aufgab und

mit den Sterbesakramenten sich versehen liess. Sein letzter

Wunsch war, in der Kirche des hi. Quirinus in Neuss sein Grab

zu finden. Sobald er verschieden war, theilten die Leute seines

Gefolges dem Herzog ihres Herrn letzte Bitte mit. Dieser wollte

aber nichts davon wissen und liess den Ritter im Kloster, in

dem er selbst lag, begraben. Doch siehe! am folgenden Morgen

ragte des Leichnams Arm aus dem Boden hervor, und nachdem

er wiederum begraben worden, war dieselbe Erscheinung am
nachsten Morgen nochmals zu sehen und so ging es auch am
dritten Tage; der Herzog aber wollte ihn noch immer nicht in

Neuss begraben lassen;
44 und weiter erzahlte Textoris: „Ein

anderer vornehmer Ritter des Herzogs ward bei einem Sturm

auf die Stadt von einer Handbiichse getroffen. Die Steinkugel

') Kim* diMitsrhc rclM'rtraffunj; in ffekurztcr Form hatte friihcr bereits

J>uxt (»rf-Fa lkoist'n unter dem Titel ^(.'hronik des Kaplans Joh. Knebel

tins den Zeiten des Burgundorkrietfs*, 2 Abth., ]5asel 1851—55, veroffentlicht.

2
) Vjfl. Basler t'hroniken Bd. Ill, S. 583 If.

• ;

) Basler Chroniken Bd. II, S. 103; vpl. auch S. 105 ff., wo berichtet

wird, dass Karl der Kiihne des Textoris Anwesenheit vor Neuss gewunscht

habc.
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steckte aber so fest in der Wunde, dass sie durcb keine Kunst der

Aerzte herauszubringen war. Da rief der Verwundete zum
hi. Quirinus und liess sich vom Quellwasser dieses Heiligen

holen, trank und goss davon auf die Wunde, und alsogleich fiel

der Stein lieraus und ward die Wunde geheilt. Der verstockte

Herzog ist aber auch hierdurch niclit geruhrt worden." Im April

desselben Jahres kann Knebel seinem Tagebuche Mittheilungen

einverleiben, welche ihm Textoris tiber die Harte macht, mit

der Herzog Karl seine Geistlichkeit durch Steuern bedriicke;

„an mehreren Orten sei sie nichts inelir zu zahlen im Stande,

er verkaufe dann ihre Kirchen und Kloster und ziehe alle ihre

Kostbarkeiten und Reliquien an sich, seine Tyrannenwuth gehe

iiber des Teufels Bosheit 1 ". Am 10. Mai erhalt Textoris ein

Schreiben aus Aachen mit Nachrichten ubcr den Fortgang des

Kampfes des Kaisers gegen den Burgunder, und im September

1475 gedenkt Knebel seiner nochmals im Zusammenhang mit

den Streitigkeiten, welche zwischen dem Domkapitel und der

Btirgerschaft in Basel ausgebrochen waren. Als Vertreter der

Letzteren hatte Arnold zum Lufft, ein Bascler Burger, welcher

eine Domherrnstelle fiir sicli gegen den Widerspruch des Kapitels

in Anspruch nahm, bewirkt, dass etliche Kanonici exkommuni-

zirt und das Kapitel aufgehoben worden war. Da singt denn

am 8. September, am Tage Maria Geburt, Knebel als Senior

ecclesiae die Messe im Miinster in Abwesenlieit der suspendirten

Domherren und unter alleiniger Assistenz des Hartmann von

Eptingen und des Wilhelm Textoris 2
.

Im Baseler Staatsarchiv flndet sich eine Pergamenturkunde

vom 14. Dezember 1476, deren Kern ein Spruch bildet, welchen

Bischof Johannes am genannten Tage in Gegenwart des Legaten

Alexander, des Vikars Burkard Hanfstengel, des Offizials Matthaus

Miiller und der als Parteien zitirten Leutpriester zu St. Peter,

St. Leonhard, St. Alban, St. Martin und St. Ulrich einerseits,

einiger Vertreter der Augustiner-Eremiten, Prediger und Bar-

fiisser andererseits, eroffnet hat, nachdem ihm von den Parteien

Vol!macht ertheilt worden, den Streit tiber die Frage zu ent-

scheiden, ob die, welche bei den Bettelmonchen beichten wollten,

genothigt seien, bei ihren Pfarrern die Erlaubniss hierzu ein-

J
) Haslcr Chronikon Bd. II, 8. 208.

f
) Basler Chrouiken Bd. II, S. 232 und 280; Nahcres iiber den Streit

Bd. II, S. 211.
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zuholen. Er entscheidet „honestum esse petere licenciam, sed

non necessarium", und Iftsst diesen Spruch mit seinen spezielleren

Bestimmungen durch den Legaten bestatigen. Unter den Zeugen

wird in erster Linie genannt Wilhelmus Textoris sacrae theologiae

professor. Unterm 23. M&rz 1477 bericbtet Knebel nun in

seinem Tagebuche, dass ein ehrwurdiger, gelehrter Professor

der Theologie in der grossen Kirche vor den versammelten

Brudern und dem gesammten Volke eine Predigt gehalten und

darauf die in dem Streite zwischen den Bettelmonchen und der

Weltgeistlichkeit aufgerichtete Verstandigung verlesen habe 1
.

Diese „concordia tt kann nicbts anderes sein als jene Verein-

barung vom 14. Dezember 1476, deren oflfentliche Bekannt-

machung aus irgendwelchen uns nicht bekannten Griinden

verzogert worden war, und unter „dem ehrwiirdigen, gelehrten

Professor", dessen Namen Knebel nicht nennt, kann nur Textoris

verstanden werden, welchem als Prediger am Minister natur-

gemass die Aufgabe des Verlesens von der Kanzel seiner Kirche

zufiel. Unmittelbar darauf hat er dann die bereits oben beriihrte

Reise in's heilige Land angetreten.

Schon Trithemius fiihrt in seinem im Jahre 1494 entstan-

denen Liber de scriptoribus ecclesiasticis unter den Schriften

des Textoris ein Itinerarium Terrae Sanctae auf 2
; nach ihm

haben dann alle Spateren an dem Vorhandensein eines solchen

Itinerars im eigentlichen Sinne festgehalten, bis auf Paquot, der

zuerst in seinen oben erwahnten MSmoires in dem Itinerarium

nur ein Andachtsbuch mit allegorischem Titel sehen wollte,

welches die wirkliche Ausfiihrung einer Reise des Verfassers

nach Jerusalem nicht in sich schliesse 3
. Den Zweifeln Paquots

hat Kaentzeler sich angeschlossen 4
. Gedruckt hat das Itinerar

allerdings niemals vorgelegen, und handschriftlich war es bis

auf die neueste Zeit wenigstens fur alle diejenigen verschollen,

*) Easier Chroniken Bd. Ill, S. 141 ff.; die Herausgeber haben den

unvollstandigen Text Knebels durch Einfiigung der Worte „virum dominum

Wilhelmum Textoris" ergfinzt.

*) K5lner Ausgabe von 1546, p. 370.

s
) A. a. 0. torn. I, p. 427: Valere Andr6 dit qu'il y a un exemplaire de

cet ouvrage chez les Chanoines-Reguliers de Tongres. Le Catalogue de leur

Bibliotheque publie par Sanderus porte: Guilielmi de Aquisgrano S. T. Doctor.

Itinerarium Christianum. Je crois que e'est un liyre de pi6t6 et qu'on n'en

peut pas conclure que TAuteur ait 6te a Jerusalem.
4
) A. a. 0. S. 145.
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welche ein naheres Interesse an seiner Existenz hatten haben

konnen. Textoris hat aber die geplante Reise in Wirklichkeit

und zwar zwischen dem Marz 1477 und dem gleichen Monat des

Jahres 1478 ! ausgefiihrt und beschrieben. Erhalten ist uns diese

Beschreibung in dem Cod. Ms. Weiss. 52 der Herzogl. Braun-

schweigischen Bibliothek zu Wolfenbuttel. Uas Manuscript bestelit

aus 93 Blattern in massigem Folioformat; es tr&gt die Aufschrift:

Descriptio Terrae Sanctae. beginnt: Regius David propheta. in

cuius psalmodiis laboro, und schliesst mit den Worteu: Hec sunt

scripta eximii doctoris Wilhelmi Tzwers theologi, que conscripsit

in terra sancta cum magno labore circa annum Domini millesimuin

quadringentesimum septuagesimum. Et fuit idem venerabilis pater

et dominus natus de Aquisgrano canonicus ejusdem civitatis ad

beatam Virginem et apud sanctum Lampertum in Leodio sinodus

(sic!) et vita preclarissimus 2
. Wir haben es bier natiirlich

nicht mit einem Autographon, sondern mit einer spatcren, in der

Datirung der Reise unsicheren Kopie zu thun. Fiir die hier

beabsichtigten biographischen Beitrage genugen diese kurzen

Angaben iiber das seither unbeachtet gebliebene Manuskript;

von einer weiteren Verwerthung seines Inhaltes muss an dieser

Stelle abgesehen und hierfiir auf eine spatere, in Aussicht

genommene Publikation verwiesen werden 3
.

Die Knebelschen Aufzeichnungen nehmen nur noch einmal

auf Textoris Bezug, im Oktober 1478, wo er als Gewalirsmann

fiir Kolner Vorgange genannt wird 4
. Dann versiegt diese Quelle

') Joh. Heynlin von Stein, weleber fiir Textoris wabrend (lessen Ab-

wesenheit am Baseler Miinstcr predigte (vgl. Vischer a. a. 0. S. HJ4, An in.

28), hat in eine seiner Hand schriften den Vermerk gesetzt: 10. mart, bodie

rediit doctor Wilh. de Hierosolym. anno 1478; vgl. Falk, Die

deutscben Sterbebiichlein, Kbln 1890, S. 35.

2
) Vgl. R. Robricht, Bibliotheca geographica Palaestinae, Berlin 1890,

S. 122, wo die Schlussschrift uuvollstiindig angogeben ist.

3
) Der Kodex befindet sieb in einem so desolaten Zustande, dass die

Herzogl. Bibliotbekvcrwaltung in Wolfenbiittel eine leibweise Uebersendung

desselben an die hiesige Stadtbibliotbek ablehnen zu miissen geglaubt bat.

Ein auf freundlkhc Anregung des Hcrrn Oberbibliotbekars Prof. Dr. von

Heinemann bei dem Herzogl. Braunsehweig-Luneburgischen Staatsministerium

von mir angebracbtes Immediatgesuch bat hingegen den Erfolg gebabt,

dass eine beglaubigte Absehrift der Handschrift mir zur Verfugung gestellt

worden ist. Ieh unterlasse es nieht, dem Herzogl. Ministerium auch an dieser

Stelle den gebuhrenden Dank fiir die woblwollende Berucksicbtigung auszu-

sprechen, welcbe es meiner Vorstellung bat zu Tbeil werden lassen.

4
) Basler Cbroniken Bd. Ill, S. 204.
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fur uns und wir konnen ftir die folgenden Jahre nur vereinzelte

Daten aus seinem Leben berichten. Wiederholt ist er von

Stiftsherren an St. Lambert in Luttich zum Testamentsexekutor

bestellt worden; ein vom 1. Juli 1485 datirtes Testament des

aus Lechenich stammenden Kanonikus Heinrich von Lowenberg

ubertrug ihm diese Funktion *, und ebenso wurde er fur dieselbe

durch den am 27. September 1493 in Luttich verstorbenen Theodor

von Xanten ausersehen 2
. Am 26. Oktober 1496 resignirte er seine

Liitticher Pfriinde, welclie auf Johann von Merode uberging 3
. Dass

man ihn in Basel in der Erinnerung behielt, beweist der in der

Matrikel der Universitat neben seiner Promotion zum Jahre

1500 eingetragene Vermerk, dass er noch lebe 4
. Es scheint,

dass er seit dem Beginne der achtziger Jahre Aachen zum

dauernden Aufenthaltsort erwahlt hat; hier ist er im erten

Drittel des Jahres 1512, und zwar in einem der papstlichen

Monate, hochbetagt gestorben. Genauer lasst die Zeit seines

Todes sich nicht bestimmen; wir wissen nur, dass als sein

Nachfolger durch papstliche Verleihung vom Aachener Stifts-

kapitel Petrus Kettenis am 20. September 1512 admittirt

wurde 5
.

*) Vgl. de Theux a. a. 0. p. 282.

a
) de Theux p. 270.

3
) de Theux p. S45 und Richardson, Gesch. der Familic Merode

Bd. I, S. 195.

4
) Vgl. Viseher a. a. 0. S. 217, Anm.

5
)
Kaentzeler a. a. 0. 8. 146 gibt den 12. September, He u sen a. a. 0.

abweichend den 29. September an (S. 11: Wilhelmus Zwers ex coll. cap. a.

9. april. 1474 ad c. Reineri de Palant, ei s. Petrus Kettenis 2 9. sept. 1512.

S. 13: Petrus Kettenis ex coll. apostolica a. 29. sept. 1512 ad c. Wilh. Zwers);

den 20. September nennen nach einer freundlichen Mittheilung des Herrn

Kanonikus Viehoff zwei im hiesigen Miinsterarchiv befindliche Verzeichnisse,

welchc — das eine um 1792, das andere 1799 nach zwei verschiedenen

alten Vorlagen — von Ant. Wilh. Deboeur, der am 16. JuU 1812 Mitglied

des damaligen Kathcdralkapitels und am 28. Januar 1826 Kanonikus des

neuen Kollegiatkapitels geworden und als solcher am 14. Januar 1847

gestorben ist, sehr sorgfaltig abgeschrieben worden sind. Im Widerspruche

hiermit heisst es doch wohl unrichtig auf einem Blatte, welches der flltesten

Ordinatio Chori vorgeklebt und mit Notizen iiber Feste urn 1690 beschrieben

worden ist: R. d. Wilh. Zwers, qui obiit penultima Septembris scilicet 29.

1512 fundavit festnm Compassionis in Ecclesia; quia autem Fraternitas

s. Joannis Kvangel. recusavit acceptare juxta clausulam testamenti, idcirco

(.•apitulum Regale acceptavit. Actum 28. Apr. die Veneris. Der Liber frater-

nitatis des Klosters der Windesheiiner Chorherren (vgl. oben S. 245) ver-
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Wir" gehen nun dazu iiber, die literarische Bethatigung des

Textoris zu beleuchten und namentlich diejenigen seiner Werke,

welche uns gedruckt vorliegen, genauer, als ess seither geschehen

ist, zu beschreiben.

Trithemius 1 bezeugt uns, dass er die folgenden Schriften

verfasst habe: 1) Commentarii in Evangelium Johannis; 2) In

canonem Missae; 3) Quaestiones disputatae; 4) Scrmones varii;

5) Itinerarium terrae sanctae; 6) De passione Domini. Es ist

bekannt, dass alle Angaben des vielschreibenden Abtes von

Sponheim nur mit Vorsicht aufgenommen werden durfcn; zwar

finden wir die gleiche Liste auch bei spateren Schriftstellern,

welche des Textoris eingehender gedenken, sie ist aber ohne

Zweifel iiberall eben auf Trithemius zuruckzufuhren, welcher

so unsere alteste und einzige Quelle bleibt. Die unter 1 bis 4

genannten Schriften sind jedenfalls niemals gedruckt worden,

und sie sind auch handschriftlich fur uns verschollen ; dass Textoris

die „Quaestiones tt und die „Sermones tt

, worunter wir zu Basel

gehaltene Predigten zu verstehen haben, zu Papier gebracht

habe, bleibt dabei wahrscheinlich. Ueber das Itinerarium terrae

sanctae ist oben bereits das Nothige gesagt worden. In Druck-

ausgaben liegen uns allein vor die unter 6 genannte Schrift

De passione Domini und ausserdem ein von Trithemius, dessen

Liber de scriptoribus ecclesiasticis ini Jahre 1494 abgeschlossen

worden ist, nicht erwahntes, wohl spater entstandenes und erst

im Jahre 1502 gedrucktes Migrale.

Der Sermo de passione Christi, wie der Titel richtig lautct,

ist bisher stets nur in der altesten undatirten Ausgabe, deren

Erscheinungsjahr vollig unbestimnit gelasscn werden musste,

erwahnt worden 2
. Das erste Blatt desselben tragt auf der Vorder-

zcichnet unter dcra September: Doctor Wilhelmus Zcewers 1512, d. circa

40 aureos R.; da die Affiliirten hicr nicht immer unter ihrem Sterbemonat

eingetragen sind, so lasst sich aus der Angabe des Gescbenkes fiir die nfihere

Bestimmung der Todeszeit nicbts entnehmen.

') In der oben S. 258 angezogenen Schrift p. 370.

*) Eine genaucre Beschreibung des Druckes ist auch bei Hartzheim

und Paquot nicht gegeben; Kaentzeler hat die Unrichtigkeitcn beider tiber-

noramen, wiewohl die hiesige Stadtbibliothek 2 Exemplare der Ausgabe

besitzt. Hain und Brunet in den bekannten Werken erwahnen ihn iiberhaupt

nicht, ebensowenig kennen ihn Stockmeyer und Kcber in ihren Beitragen zur

Basler Buchdruckergeschichte, Basel 1840.
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seite die Aufschrift 1
: De passione christi sermo

|
eximij sacre

theologie do-
|
ctoris Guilermi de Aquis

|

grano. Blatt 2

beginnt mit den Worten: Sermo deuotissimus et magistralis de

passione domini editus per eximium
|
sacre theologie doctorem

Guilermum textoris de Aquisgrano tunc
|

predicantem in Basilea,

verum (sic!) quidem moribus, rerum experientia ac con-
|
tem-

platione maximum et ad instantiam excellentissimi doctoris

Guiler
|
mi de Rupeforti Cancellarij regis francie ingenij et

sanctimonie
|
non minoris impressus vt versus docent subscripts

Darunter stehen die Verse:

Quid iuuat infelix Guilermos carpere binos

Non tua crede mihi tela nee arma timent

Mandato alterius nostrum premit urbs Basilea

Diuino ingenio condidit alter opus.

Es beginnt dann Zaile 11 der Text mit den Worten „Jesum

tradidit voluntati eorum Lu. XXIII etc.
tt

; er lauft bis auf Blatt

104a, Zeile 28. Die Ruckseite dieses Blattes ist leer; unter

fortlaufenden Signaturen schliessen sich dann auf den noch

folgenden zehn Blattern der „dialogus de passione Jesu Christi

et beatae Mariae virginis" des hi. Anselmus (Blatt 105 bis 110a)

und der „Tractatus de planctu Mariae virginis" des hi. Bernhard

(Blatt 110b bis 114a) an. Blatt 114a, Zeile 20 f. beschliesst

das Ganze mit den Worten : Explicit tractatus beati Bernardi
|

de planctu beate Marie virginis. Der Druck ist in gothischen

Typen auf 114 Blattern von je 33 Zeilen in 8° hergestellt, er

hat Signaturen, aber keine Blattzahlen; Drucker und Jalir des

Erscheinens sind nicht angegeben. Der Druckort ergibt sicli

aus den oben angefiihrten Eingangsworten und Versen des

zweiten Blattes, welche besagen, dass der Druck in Basel und

zwar auf Veranlassung des franzosischen Kanzlers Guillaume

de Rochefort hergestellt worden sei. Dieser Wilhelm von Roche-

fort gehorte einer der altesten burgundischen Adelsfamilien an;

er studierte auf der Universitat zu Dole die Rechte und erwarb

hier den Doktorgrad. Dann wurde er Rath am Hofe Philipps

des Guten von Burgund, in dessen Diensten er sich auch in

der Schlacht von Montlery am 16. Juli 1405 riihmlich hervor-

that. Unter Philipps Nachfolger Karl dem Kuhnen ging er als

!

) Die zicmlich zablreichen Abbreviaturcn sind in Rucksicht auf die der

Druekerei man^elnden Typen aufgeliist, die senkrechten Striche bezeiebnen

die Zeilentrennung.
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Gesandter an verschiedene Hofe und als solchen finden wir ihn

im Beginne des Jahres 1472 in Basel, wo er eine Verstandigung

zwischen den Schweizern und dem Herzog Sigmund von Oester-

reich herbeifiihren soil 1
. Nach dem Tode Karls trat er in die

Dienste Ludwigs XL von Frankreich, der ihn am 12. Mai 1483

zum Kanzler ernannte. In dieser Eigenschaft eroffnete er im

Jahre 1484 den Keichstag zu Tours, in dessen Verlauf er als

gl&nzender Redner hervortrat, und im Jahre 1491 vermittelte

er die politisch bedeutsame Heirath zwischen Karl VIII. und

Anna von Bretagne. Seine ubrigen Thaten und Schicksale

interessiren uns hier nicht; er ist am 12. August 1492 gestorben.

Welcher Art seine Beziehungen zu Textoris gewesen sein mogen,

daruber lasst sich nicht einmal eine Vermuthung aufstellen;

wir konnen nur sagen, dass der Aufenthalt Rocheforts in Basel

zu einer Zeit, in der Textoris noch hier 'weilte, die Gelegen-

heit zur Ankniipfung solcher gegeben haben mag. Jene oben

citirten Verse sind offenbar gegen literarische Widersacher

der beiden Manner gerichtet, welche beide als gewandte

Redner ihre Gegner nicht zu furchten hatten; aber weder die

Schrift selbst, welcher sie vorangestellt sind, noch sonstige

Ueberlieferungen gewahren uns einen Anhalt, urn die Natur der

Streitigkeiten, auf welche sie Bezug haben, naher zu erkennen.

Ich wage es, eine Annahme auszusprechen, welche zwar durch-

aus hypothetischer Natur ist, die aber doch nicht ganzlich

abzuweisen sein durfte. Der bereits beruhrte Kampf zwischen

Nominalismus und Realismus auf der Baseler Universitat brach

im Jahre 1487 mit erneuter Heftigkeit aus 2
; alle Freunde der

Hochschule bemuhten sich damals, eine Einigung zu vermitteln,

und es ist wohl die Moglichkeit gegeben, dass Rochefort sowohl

wie Textoris in dem Streite, der weit uber Basel hinaus Interesse

und Antheil erweckte, Partei ergriffen haben. Der eine wenigstens

hatte ja schon vordem, wie wir gesehen haben, in ausgleichen-

dem Sinne in diesem Geisterkampfe gewirkt. Der Baseler Druck

wtirde dann in die Jahre 1487 oder 1488 zu setzen sein, und

*) Ueber die Verhandlungen Sigmunds mit Karl dem Kulmen vgl. Basler

Chroniken Bd. Ill, S. 570 ff., uber Rochefort im Allgomcineu Anselme,
Histoire genealogique et chronologique de la maison royale de France, Paris

1720 ff., vol. IV, p. 412, Nouvelle biographic gtkn6rale, vol. 42, p. 457 und

Chevalier, Repertoire des sources historiques du moyen age, Paris 1877 ff.,

p. 1974.

*) Vischer a. a. 0. S. 173 ff.
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hiermit stiraraen die iibrigen Anhaltspunkte, welche uns fiir eine

Datirung gegeben sind, vollkommen zusammen. Er kann nicht

vor dem Jahre 1483 entstanden sein, da erst seit diesem Jahre

Rochefort Kanzler war, und er muss vor 1489 fallen, wie sich

aus einer von der Aachener Stadtbibliothek in jiingster Zeit

erworbenen, von den Bibliographen bisher nirgends erwahnten

datirten zweiten Ausgabe ergibt. Diese ist im Jahre 1489

durch Johannes Trechsel 1 in Lyon als unveranderter Nachdruck

des Baseler Druckes, nur unter Weglassung der jenem angehftng-

ten Tractate des Anselm und Bernhard, in gothischen Typen

auf 88 Blattern von je 36 Zeiten in 8° hergestellt; die Signa-

turen laufen von a bis 1. Das erste Blatt gibt auf der Vorder-

seite den Titel in folgender Form: De passione christi sermo

ex-
|

imij sacre theologie doctoris
|
Guilermi de Aquisgrano.

Blatt 2 beginnt mit der Ueberschrift der ersten Ausgabe: Sermo

bis subscripti, ebenfalls in 6 Zeilen, nur in verschiedener

Trennung. Es folgen dann die Verse des ersten Druckes,

worauf Zeile 11 der Text einsetzt; derselbe schliesst auf Blatt

88a, Zeile 19. Dann folgt die Schlussschrift: Explicit sermo

magistralis et deuotissimus de passione domini nostri ie-
|
su

christi editus a magistro Guilermo textoris de Aquisgrano sacre

the-
|
ologie famosissimo doctore Impressus Lugduni per Johannem

trechsel
|
alemanum artis impressorie magistrum. Anno nostre

salutis Mcccclxxxix
|
die vero xij. nouembris. Finit feliciter.

Unterstiitzt wird unsere chronologische Fixirung des Baseler

Druckes auch noch durch die Thatsache, dass ein auf der Konigl.

Universitats-Bibliothek zu Marburg befindliches Exemplar dessel-

ben mit anderen Drucken der Jahre 1486 und 1487 zusammen-

gebunden ist 2
. Dem Lyoner Drucke schlossen sich zwei weitere

Ausgaben des Werkes an, beide in Strassburg ohne Nennung

des Druckers hergestellt, die eine ein Oktavdruck vom Jahre

1490 unter dem Titel „Gabrielis de Vrach Sermo de passione

domini cum Sermone Guilielmi de Aquisgrano" 3
, die andere ein

*) Trechsel stammte aus Niirnberg; wir finden inn in der Erfurter

Matrikel (a. a. 0. Bd. I, S. 241) als Joh. Drechsel de Nurenberga unter dem

Jahr 1454; vgl. Steiff, Beitrfige zur filtesten Buehdruckergesehichte, im

Centralblatt fur Bibliothekswesen Bd. Ill, S. 264.

2
) Vgl. Janauschek, Bibliographia Bernardina (a. u. d. T.: Xeuia

Bernardina, Bd. IV), Vindobonae 1891, Nr. 113.

3
) Vgl. M a i 1 1 a i r e , Annales typograpbici vol. I, p. 529 und Janauschek

a. a. 0. Nr. 118.
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Quartdruck aus dem Jahre 1496, welcher die drei in der Baseler

Ausgabe vereinigten Sermones reproduzirt l
.

Die zweite im Druck vorliegende Schrift des Textoris, das

Migrale, ist im Jahre 1502 bei Hermann Bongart in Kiiln

erscliienen und im gleichen Verlage im folgeDden Jahre auch

in deutscher Uebersetzung 2 herausgekommen. Wir geben nach

den auf der Stadtbibliothek in Koln befindlichen Exemplaren

eine genauere Beschreibung beider Drucke, welche zugleich iiber

Inhalt und Absicht dieses Sterbebuchleins genugend orientirt 3
. Das

lateinische Original ist auf der ersten Seite iiber zwei nebenein-

ander stehenden Holzschnitten, welche einen Sterbenden und den

Eingang der Abgeschiedenen in Himmel und Holle darstellen.

betitelt als Preparamentum saluberrimum
|
christian! hominis ad

mortem se disponentis etc. Die Riickseite des ersten Blattes tragt

die Ueberschrift: Preparamentum saluberrimum christiani homi
|

nis ad mortem se disponentis quod collegit Honorabi
|
lis vir

Magister Wilhelmus tzewers Sacre theologie
|
Doctor eximius ac

deifere Marie canonicus in maiori
|
ecelesia regie sedis Aqnisgrani

(sic!), worauf der Text mit den Worten : Cvm homo secundum apos-

tolum in isto exi
|
lio non habeat manentem ciuita-

|
tern etc.

anhebt, urn auf Blatt 66, Zeile 26 zu schliessen. Darunter lesen

wir: Simplicium infirmorum auisamentorum finis. Vetitum nulli
|
in

meliorem partem additionem facere. Nam mihi si linguc cen
|

turn sint oraque centum Ferrea vox omnes scelerum comprehen-

dere
|
formas Omnia penarum percurrere nomina possem.

|
Ini-

pressum Colonie per me Hermannum Boengart de ket
|
wich

ciuem Coloniensem super antiquum forum in opposito sancti
|

Martini maioris proprie tzo den Wylden man.
|

Das

Register beginnt auf piatt 66b und eudigt auf Blatt 68a. Die

Riickseite dieses letzten Blattes zeigt das Buchdruckerzeichen

in Holzschnitt; daruber steht: Adest saluberrimi preparamenti
|

christiani hominis ad mortem se disponentis Finis
|

, darunter:

Hie meret era liber. Der Druck ist in 4° mit gothischen Typen,

ohne Blattzahlen, aber mit Signaturen hergestellt. — In dem

Kolner Exemplar der Uebersetzung fehlt das erste Blatt; auf

der Vorderseite des zweiten Blattes lesen wir iiber Holzschnitten,

') Janauschek Nr. 193.

2
) Kino zwcito Ausgabn dor Uebersetzung erschien cben falls bei Bongart

ohne Jahresangabc urn 1510; vgl. Falk a. a. 0. S. 36.

3
) Eine kurze Analyse mit Ausziigen bei Falk a. a. 0. S. 30 f.
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deren Darstellungen dem lateinischen Original entsprechen, Eyn

seer vruchtbars boexken ge
|
nant Mygrale. Dienende vur alien

gesunden vnd
|
krancken ader syechen Christen mynschen. Vnd

ouch
|
eyn guede vnderwijsonge der bichtvaders vnd dien-

|
res

in der Firmirie etc. Is oeuer gesatz worden viss dem
|
latin

ira duytzschen durch lieffden des deuoten vaders
|
vnd priors

tzo Basel in der Cartuiss genant sant Mar
|

garethen daill etc. 1

Die Riickseite des zweiten Blattes hat die Ueberschrift: Der

Aenfanck eyns vruchtbar vnd aller heilsaems
|
boexkens genant

Migrayll. Lerende glide zobereydon-
|

ge eyns sekeren leuens

vnd (sic!) seylgen doitz vur alien Christen
|
mynschen wylch

vergardert is durch christeliche lieffde myt
|
flyss vyss der heil-

gen schrifften etc. Der dann beginnende Text schliesst auf

Blatt 118a, Zeile 21. Die Satze, welche darunter folgen und

als Verfasser den „furluchtenden doctor Wilhelm van Auch tt

nennen, hat Kaentzeler 2 bereits angefiihrt. Auf der Riickseite

des 118. und letzten Blattes steht iiber dem Buchdruckerzeichen

:

Finit Migrale de dispositione et modo
|
bene raoriendi Sudorose

conportatum per Venera
|
bilem Ac laude dignum Doctorem

Theologie doctis-
|
simum magistrum Wilhelmum Tzwerss de

Aquisgrano
|
Anno domini M.v'iij decimaquinta Mensis Aprilis

in
|

profesto pasche. Colonie Impressum feliciter. Am Schluss

der Seite endlich lesen wir noch: Gedruckt tzo Coellen vp dem
|

Aldemart tzodem Willdeman by Hermannum bungart. Die Typen

des Druckes sind wieder gothische, das Format 4°, Signaturen

sind vorhanden.

Trithemius riihint uns den feinen Geist und die Beredsam-

keit des Textoris. Die theologisch-moralischen Traktate, welche

uns vorliegen, sie bekunden in der That einen auf das Hohe

und Erhabene gerichteten Sinn und eine tiefe, wahrhafte Reli-

giositat. Erheben sie sicli hierdurch iiber den Durchschnitt

ahnlicher erbaulicher Schriften jener Zeit, so ist doch anderer-

') Prior der Bascler Karthaus war scit 1501 Hieronymus Zscheckenbiirlin;

auf (lessen Bitten hat nach Fa Ik a. a. 0. S. 3G der Baselcr Karthauser

Ludwig Moser die Uebertragung ubernommen. Dieser Moser, ein fleissiger

Uebersetzer erbaulicher Traktate von Kirchenvatern und Kirchenschriftstellern,

hatte dem nDoetor Wilhelm von Auch" schon friiher die 33 Bogen starke

und mit 35 Holzschnitten gezierte ^Bereittung zum heil. sacrament mit

andechtigen betrachtungen und gebetten vor und nach u gewidmet. Vgl.

Basler Chroniken Bd. I, S. 553.

*) S. 145: Also endt sich etc.
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seits eine gewisse Schwere und Breite der Diktion in ihnen

nicht zu leugnen. Moglich dass ihr Verfasser eine fliessendere

Beredsamkeit entwickelte, wenn er von der Kanzel herab seine

Zuhorer zu erbauen suchte 1
; ein Urtheil hieruber steht uns

nicht zu, da wir seine zu Basel gehaltenen Predigten eben nicht

kennen. Alles in Allem, Textoris hat nicht unter den Ersten

seiner Zeit gestanden, aber er war ein Mann bemerkenswerth

durch seine Tugenden, durch seine Froraraigkeit, der als Lehrer,

als Prediger und als Priester in hochangesehenen Stellungen ein

langes Leben hindurch sich allerwarts bewahrt hat, dessen Name
darum in seiner Vaterstadt unvergessen bleiben soil.

*) Vgl. Fa lk a. a. 0. S. 35, wo Mitthcilungen des Universitats-Biblio-

thekars Dr. Sieber zu Basel nach gedruokten und ungedruckten Quellen

Textoris als feuereifrigen (fervidum) Prediger charakterisiren, „welcher

Geistliche wie Weltliche mit besonderer Eloquenz und Eifer von Lastern

abzuziehen suchte".

Digitized byGoogle



Kleinere Mittheilungen.

1. Zur geographischen Lage von Aachen.

Erinittelung dcr geographischen Lagc von Orten durch Abmessungen auf

der „Topogr. Karte von der Rheinprovinz und Westphalen" von Liebenow.

Die geographische Breite eines Ortes kann entweder durch eine Reihe

astronomischer Beobachtungen an Ort und Stelle oder im Anschluss an einen

Punkt von bekannter Breite durch eine von diesem ausgehende Triangulation

bestimmt werden. Die erste Methode ist fast nur auf astronomische Obser-

vatorien beschr&nkt; der hierbei erhaltene Werth wird dem wahren im Laufe

der Zeit mit wachsender Anzahl und Verfeinerung der Beobachtungen naher

und naher kommen. Die Ermittelung der Breite durch Uebertragung mittels

Drciecksmessung hingegen wird meist einen hiervon bis zum Betrag einiger

Sekunden abweichenden Werth liefern, gewbhnlich in Folge einer Abweichung

der thatsachlichen Richtung der Schwerkraft oder, was dasselbc, der that-

siichlichen Lage der Horizontalebene am Beobachtungsorte von der bei der

Drciecksmessung und deren Berechnung zu Grande gelegten. Die geogra-

phische Lange cines Ortes, in Deutschland die Anzahl der Langengrade

zwischen ihm und dem 20 Grad westlich Paris gedachten Meridian von

Ferro oder dem neueren Anfangspunkt der Langengradzahlung : Greenwich,

kann entweder durch telegraphische Bestimmung des Zeitunterschiedes

zwischen dem Beobachtungsort und einem Ort von bekannter geographischer

Lange, oder wiederum durch geodatische Uebertragung bestimmt werden.

Ira ersten Falle ergibt sich der Langenunterschied in Gradmass (") durch

Multiplikation der crhaltenen Zeitsekunden mit 15. Hinsichtlich dcr zweiten

Methode gilt Aehnliches, wie oben bei der Breitenbestimmung angedeutet

worden ist. Alio durch Anschluss an bereits bestimmte Punkte erhaltenen

Werthe filr Breite und Lange erleiden nattirlich mit fortschreitender ge-

nauerer Bestimmung der geographischen Lage der Anschlusspunkte die

gleichen Aenderungen. Hieraus erklart sich die kleine Abweichung des im

Folgenden fur die Lange von Aachen angegebenen Werthes von dem seiner

Zeit durch Dr. Lersch verbffentlichten.

Zur Kennzeichnung der geographischen Lage von Aachen wird ge-

wbhnlich geographische Breite und Lange der Lousbergpyramide angc-
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fiihrt; da ihre Lage in Bezug auf Aachen selbst etwas cxcentrisch, so sind

nachstehcnd die geographischen Koordiuaten fttr den Munsterthurm zu Aachen

und die Abteikuppel zu Burtscheid hinzugefugt worden. Die steinere, 8,7 m
hohe Pyramide, ein geographisches Wahrzeiehen fur Aachen, wie es kaum

noch eine Stadt Deutschlands besitzen durfte, zugleich ein Aussichtspunkt

ersten Ranges, befindet sich auf dem hochsten Punkt des Lousbergriickcns,

nahe am Sud-Ostabfall dcsselbcn, und ist zur Zeit nur ftir den Osten vollig

frei gclegen, wahrend sie nach den iibrigen Himmelsgegeuden, insbesondere

nach Westen hin, durch Baume verdeckt wird. Zur Zeit ihrcr Errichtung

bildete der Lousberg einen nur spjlrlich bewachsencn Bergrucken, woraus

sich die vielfache Verwendung ihres SUndortcs als trigonometrischer Punkt

erklart. Wenige Schritt nordlich derselbcn befindet sich ein fiir die neueren

Triangulationen gesctztcr Steinpfeiler mit Platte.

Eine erste Bestimraung der geographischen Lage des Stand ortcs der

Pyramide hat in den crsten Jahren unseres Jahrhunderts gelegentlich der

unter Leitung des Genieobersten Tranchot ausgefiihrten Triangulation statt-

gefunden, welche der militarisch-topographischen Karte der linksrheinischen

Departements als Gruudlage zu dienen hatte. Die Ergebnisse der geogra-

phischen Bestimmung fiir den trigonometrischen Punkt Lousberg wurden in

cine Kupferplattc eingegraben und diese, sammt ciner Reihe Mtinzen in einem

Bleikasten verwahrt, in den Grundstein einer Pyramide cingeschlosscu, welche

am 22. Juni (Sonnenwendc) 1807 an Ort und Stelle des trigonometrischen

Punktes errichtet wurde. Bei der Zerstorung dieser Pyramide am 11. April

1814, angeblich durch Kosakcn, wurde auch der Kastcn seines Inhaltes

beraubt. Die Kupferplatte befindet sich zur Zeit im Erdgeschoss des

stiidtischen Suermondtmuseums und triigt folgende Inschrift:

Cette Pyramide (Monument destine a Consacrcr la Memoire d'Ob-

servations Astronomiques) a 6te fondee en 1807 le 22 juin a 10 Hcures

32' du Matin, le Soleil entrant dans le Signe de PEcrevisse, au Solstice d'£t6

sous le Regne de-

NAPOLfiON PREMIER EMPEREUR DES FRANCOIS ET ROI DTTALIE,

En suite des Ordres de Son Excellence le Ministre de PInterieur Mr. de

Cham pa guy, par les Soins et Vigilance de Monsieur le General Alexan-

dre Lameth alors Prefet du Departeraent de la Roer, et sous la Direction

des Ingenieurs des Ponts et Chaussees. Cette Pyramide, dans les Fondations

de laquelle ont ete deposees differentes pieces de Monnoie du Regne de

Napoleon, doit porter sur chacune de scs 4 Faces les Inscriptions Suivantes:

J&ro

Face, tournee vers l'Est

A NAPOLfiON LE GRAND
PREMIER EMPEREUR DES FRANQOIS

ET ROI D'lTALIE
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Face tournee vers lc Sud

Cette Pyramide est un des Sonimets de Grands Triangles qui out servi de

Bases a la Carte Topographiquc ct Militairc des Departemens reunis de la

Rive gauche du Rhin, levee sous lc Regne de Napoleon le Grand, ct d'apres

les Ordres de S. A. S. le Prince Alexandre Berthier, Ministre de la Guerre,

par les Ofticiers Ingenieurs G£ographes du Depot General de la Guerre

3me

Face tournee vers TOuest

Au Mois de Juillet 1804 il a etc fait au Pied dc cette Pyramide des Obser-

vations Astronomiques par Mr. J. Jos. Tranchot Astrouome, Directcur et

Colonel au Corps des Ingenieurs Geographes

qui en a determine la Latitude de 50°, 47', 8",8

et la Longitude CoinptSe de TObscrvatoire de Paris, dc 3°, 44', 57",

5

4mo

Face tournee vers le Nord

La Distance dc cc point a la Lignc Mcridienne passant par

TObservatoire de Paris est dc 264 187 m,7.

La Distance a la Ligne pcrpcndiculairc a Cette Mendienne ct

passant par le mciue olservatoire est de 223 526,7.

La Distance a la G** Tour dc Sittard est dc 28 124 "',98.

La Distance a la G^Jf Tour d'Erkeleus est de 36 596,05.

Cette Derniere Distance forme avee le MtSridien de ce Lieu un

Angle Sphe>. de 26°, 27', 11 ",21

An Stelle der alten Pyramide wurdc am 15. Mai 1815 die jetzige

errichtet, welcbc an drci Sciten die geograpbischen Daten der 3. und 4. Scite

der cbemaligen Pyramide tragt.

Eine zweite, fur uns zur Zeit massgebende Bestimmung der Pyramide

beruht auf den Ergebnissen des „Rheinischen Dreiecksnctzes" des gcodii-

tiscben Institute und der Triangulation des Generalstabcs aus dem Jabre

1861. Diese Bestimmung gibt die Lagc der Pyramide in Bczug auf die Bonner

Sternwartc, und es wurdc hierbei ermittelt:

Unterscbied in Breite: 0° 3' 27 ".75 nbrdlicb von Bonn.

„ in Langc: 1° 0' 55".20 westlich vou Bonn.

Untcr Heranziehung der im Berliner Astronomischcn Jahrbuch 1892 fill* die

Breite der Bonner Sternwarte, ferner fUr die Langeuunterschiede zwischen

Bonn, Berlin, Greenwich und Paris augegebenen Werthe ergibt sich
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1. fiir die Lagc der Lousbergsaulc:

Geogr. Breite: 50° 47' 12".75 (wie bishcr angenommen)

;

Gcogr. Lange: 6° 4' 54M5 = Oh 24m 19".61 l
cistl. v. Greenwich

3 44 38.70 = 14 58.58 „ „ Paris

23 44 38.70 = 1 34 58.58 „ „ Ferro

7 18 49.50 = 29 15.30 westl. „ Berlin.

Der Standort der Pyramide liegt 263.8 m iiber dcm Meere 1
.

Aus der anderweitig bestimmten Lage von Munster-Aachen und Abtei-

Burtscheid in Bezug auf die Pyramide erhalt man nunmehr

2. fttr den Knopf dcs Mtiusterthurmes zu Aachen:

Geogr. Breite: 50° 46' 3S".57

Geogr. Lange: 6° 4' 57".81 = h 24m 19".85 Ostl. v. Greenwich

23 44 42.36 = 1 34 58.82 „ „ Ferro;

3. fur den Knopf der Abteikuppel zu Burtscheid:

Geogr. Breite: 50° 45' 51".48

Geogr. Lange: 6° 5' 33".05 = U 24m 22 8.20 8stl. v. Greenwich

23 45 17.60= 1 35 1.17 „ „ Ferro.

Als Meereshohen sind zur Zeit anzunehmen fiir den

Thurmknopf des Mttnstcrs 237.8 m;

die grosse Stcinplatte am Eingang zum Mttnster, in gleichcr Hbhe

mit dem Fussboden der Vorhalle, 168.1 in;

Knopf der Abteikuppel 222.4 m;

Fussboden der Abtei 182.3 m.

Einc Neubestimmung der Lousbcrgpyramidc und anderer Aachener

Punkte diirfte gelegentlich der im Laufe der nachsten Jahre scitens des

Generalstabes crfolgcnden Dctailtriangulation in hiet<iger Gegend zu erwarten

sein. Zwischen Abschluss der Triangulation und Ver&flfentlichuug ihrer

Ergebnisse liegt naturgemass ein Zeitraum von mchrercn Jahren, sodass una

vielleicht der Bcginn des neuen Jahrhunderts die Koordinatcnverzeichnisse

unserer Gegend bringen wird. Da bei Berechnung der Langen als Langen-

unterschied zwischen Berlin und Paris-Fcrro ein Worth (vom Jahre 1865) zu

Grunde gelegt wird, welcher nach seitherigen Bestimraungen um 13" zu

gross ist, so wird man bei Vergleichung der neuen Laugenangaben mit den

hier gegebenen vorerst jene 13" in Abzug zu bringen haben.

Fttr manche Zwecke, z. B. genaue Ortsangaben liber Fundstattcn oder

beim Unterricht in der Geographic, mag es wttnschenswerth sein, die Lage

bestimmtcr Punkte der Karte nach geographischcr Breite und Lange anzu-

geben; als Hilfsmittel hierzu mogen die Reduktionszahlen fiir Abmessungen

auf unserm westdeutschen Hauptkartenwerk, der nTopographischen Karte

l
) li Stuiufon, m Minuten, s Sekuinlcn.

'-) Ueber Normal-Xull.
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der Rheinprovinz und der Provinz Westphalen" iin Massstab 1 : 80 000 und

der „Geologischen Kartea derselben Provinzen folgen. Auf dicsen Blattern

sind die Breitenkreise von 15 zu 15', die Langcnkreise von 30 zu 30' ein-

gezeichnet; es wtirde sich nun darum handeln, den in cm oder mm gemessenen

' Abstand des fraglichen Punktes vom nachsten Kreis in Minuten oder Seknnden

zu verwandeln. Zunachst entspricht zwischen 49 bis 52° nSrdl. Breite all-

gemein eine Strecke von 1854 m in der Meridianricbtung einer Aenderung

der Breite um 1'; da ein cm der Kartc gleich 800 m naturlicher Strecke,

so ist jedcr cm in der Meridianricbtung gleicbbedeutend mit 0'.432 oder

1 mm = 2".59 der Breite. Die einer Langenanderung um 1' entsprccbende

westostliche Strecke hingegcn nimmt bekanntlich nacb Norden bin ab und

zwar ist

unter einer Brcito

on
V

gleich

mithin 1 cm der Karte

gleich

1 mm der Karte

gleich

52° 1144m 0'.700 4".19

51° 1170m 0'.684 4". 10

50° 1195 m 0'.669 4".02

49° 1219m 0'.656 3".94 der Lange.

Man wurdc also nacb rohcr Ermittelung der Breite die zur Urawandlung

von Liingen- in Gradmass erforderliche Reduktionszabl durcb Einschaltung aus

vorstehender Tabellc crbaltcn, um in dieser Wcise die Lage eines Punktes

auf der Kartc bis auf Brucbtheile von Minuten feststellen zu kbnnen; die

Multiplikation der Bruchtheile mit 60 liefert die Sekunden. Nacbdcm der

Langenunterschied zweier Orte in Sekunden ausgedrttckt, ergibt die Division

dcsselben mit 15 ihren Zeitunterschied in Sekunden; innerhalb unseres Karten-

gebietes darf man auf jeden Kilometer in westtfstlicher Richtung einen Zeit-

unterschied von 3.4 Sekunden reebneu.

Der Langenabstand milsste nun strenggenommen, cntsprecbend der Gc-

stalt der eingezeichncten Breitenkreise, im Bogen, der Breitenabstand in der

Richtung des Meridians, also gewohnlich nicht parallel zu den Kartenrandern,

gemessen werden; doch darf man mit Rficksicht darauf, dass diese Art von

Lageermittelung aus andem Griinden nur Naherungswerthe liefern kann,

hiervon Abstand nehmen und die Abst&nde gradlinig und parallel zum naebsten

Kartenrand abmessen.

Fttr topographischc Orientirungen mittels Kompass fiibren wir zum

Schluss an, dass nach den Segelhandbttchern des hydrographisehen Amtes der

kaiserlichen Admiralitiit die Magnetnadel zu Aachen in der Mitte des Jahres

1892 von der Nordrichtung um 14° 0' nacb Westen hin abwich. Es wird

angenommen, dass die Abweichung der Magnetnadel pro Jahr zur Zeit um
1

I8 Grad abnimmt, woraus sich fur den Anfang des Jahres 1893 eine mutb-

masslicbe Deklination von 13.7°, fur den Rest des Jahrhunderts im Mittel

Wl4
° ergibt.
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Anhang.

Zur physikalischcn Geographic von Aachen.

Im Anschluss an Vorstehendes inbgen einige weitere geographische

Daten iiber Aachen folgen.

Die durchschnittliche Meereshbhe des bebauten Areals betriigt 175 m;
die tiefstcn Punkte, niit 149 m Meereshbhe, finden sich naturgemiiss da, wo
die Wurm Aachen verlasst, in der Nahe der Gasanstalt; die hbchsten, bis

230 m, auf dem Kbnigshugel und am Lousberg; als hochste Wohnstatte

dasclbst ist Belvedere mit 236 m Meereshbhe anzufuhren.

Als metcorologische Mittclwerthe ergebcn sich aus der bekannten klima-

tologischen Abhandlung von Polis, untcr Beriicksichtigung der Daucr der

einzelncn Beobachtungspericden

:

1. fiir den Barometerstand in 175 m Meereshbhe 745.7 mm; als hochster

Stand wurde beobachtet 769, als niedrigster 711 mm 1
.

2. fiir die Temperatur 9.9° Celsius; hochste beobachtcte Temperatur

+ 36, niedrigstc — 27° C.

3. fiir die jahrliche Hohe des Niederschlages 838 mm; als hochster

Jahresbetrag wurde beobachtet 1166 mm, als geringster 544 mm; die grosstc

inncrhalb 24 Stunden gefallene Niedersehlagsnienge errcichte cine Hohe von

75 mm. Fiir ein Area! von rund 10 qkm (mit den Eckpunkten: Institut

zum guton Hi rten — Kalkofen — Hahnbruch — Drimborn) bedeutet obiges

Jahresmittel cine durchschnittlich pro Jahr auf jenes Gebict fallcnde Nieder-

schhigsmenge (Uegen, Schnee, Hagcl, Nebel) von rund 8'/
3 Millionen Kubikmetor.

Aachen, P. Kahle.

2. Kluppelklaesgin.

Zur Geschichtc der Einzel-Bittfahrten * nach Kornelimunstcr besitzt das

Historische Archiv der Stadt Koln cinen nicht unwichtigen Heitrag aus dem

Endc des Mittelalters. Damals schon war die Abteikirche das Ziel vieler

Wallfahrer, welche die Fiirbitte des hi. Kornolius gegen die Fallsucht (die

sueehte des levendigen hoyllantz) anrufen wollten 8
. Der Abt von Konieii-

munster, Wilh. von Goir (1481—91), bemiihte sich angelegentlich urn die

Hebung dieser Wallfahrten 4
. Es war ihm raitgetheilt worden, dass in Koln

ein Gefangenor stark mit epileptischcn Anfallcn geplagt sei; er wandtc sich

1

) Um aus dom mittleren Barometerstand 715.7 mm fur die Hohe 175 m denjenigen

ernes benaehbarten Ortes von anderer Hohenlage abzuleiton, hat man auf je 11.15 m
Zu- oder Abnahmo dor Hohe eine Ab- oder Zunahme des mittleren Barometerstaudes

um 1 mm zu rechnon.
2

) Eine solehe i.J. 14C9: Zeitschrift des Aachenor Geschiehtsvereins Bd. VII, S. 128.

n
\ Vgl. Pauls in den Annalen des historischen Vereins fur den Niederrhein H. 52,

S. 165. — Pauls hat ebenda S. 1G0 die chronikalische Nachricht: Anno 1629 ist das Heilig-

thumb gezeunet so verstandon, als habe das Heiligthum eine Unterlage von Seide er-

halten; das ist f'alsch: zeunen ist einfaeh — zeigen.

4
) Wie cr selbst in dom Brieie unter 2 sich ruhmt.
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daher au die stiidtische Obrigkeit mit dem angelegentlicben Ersuchen, den

Gefangenen behufs Leistung einer Bittfahrt freizugeben. Dieser Gcfangenc,

Nikolaus von Manderscheid, mit einem Spitznamcn Kluppelklaesgin genannt,

bildete den Gegenstand eines Streites zwischen dem Erzbisehof, dem die

hohe Geriehtsbarkeit in Koln zustand, und dem Rathe, der die Verhaftung

und das erste Verhor der Missethater fur sich beanspruchte. Zur selben

Zcit, als der Abt das Ansinnen an den Kiilner Rath stellte, hatte dieser wegcn

des Gefangenen einen lebhaften Briefwcehsel mit dem Erzbisehof und

dessen Rathen in Bonn. Kluppelklaesgin sass derweil in der Haft des Greven,

des Vorsitzenden des kurfiirstlichen hohen Gerichts. Es miissen Verhnndlungen

zwischen den betheiligteu Behorden stattgefundcn haben, urn dem Gefangenen

die Bittfahrt zu crmoglichen. Als er sie aber endlich antreten durfte,

begleiteton ihn vier stadtische Wachter, die strengen Auftrag erhalten hatten,

ihn nicht aus dem Auge zu verlieren. Wie der Delinquent es dennoch fertig

braehte, mit Hiilfe einer Magd den Waehtern aus der Kirche zu cntwisehen

und das Freie zu gewinnen, dariiber liegt ein interessanter anschaulicber

Bericht der Wachter vor, die sich in Koln deshalb verantworten mussten.

Man gewinnt aus dem Verhor fast mit Sicherheit den Eindruek, dass Kluppel-

klaesgin ein durchtriebener Simulant gewesen ist, der (lurch seine Heifer den

Abt zum Schreibcn an Koln vcranlasste und gewandt die grossen Hinderuisse

zu beseitigcn wusste, welche die starke Bewachung seinem Freiheitsdrange

entgegcnstellte. Leider fehlt der Epilog. Ob und wie Stadt und Erzbisehof

den Abt fiir den entschlupften Gefangencn verantwortlich machten, ist nicht

bekannt. Jedenfalls ist diese eigenthumliche Bittfahrt zum hi. Kornelius ein

interessantes kulturhistorisches Genrebild aus dem Ende des Mittelalters.

1. Erzbisehof Hermann von Hessen an Stadt Koln: soil einen Gefangenen,

yegen den sie dem Vernehmen nach den Gerechtsamen des Erzstifts zuwider

rerfaJiren ist
y
bis zu seiner Heruberkunft in Haft halten zu weiteren Verhand-

lu/igen mit seinen Itiithen diesei'halb. — Hirschberg [14]90y
August IS.

Hermannus dei gracia archiepiscopus Coloniensis, princeps elector,

Westvalie et Angarie dux, etc.

Lieven getruen. Wir verstain, wie ir eynen gefangen in uren heften

sitzende gehabt und mit demselven etliche handellonge geubet, dat gegen

unser und unsers stiftz gerechtigheit sie, daruf wir unserem greven hain

geschreven, den gefangen biss uf unser zukunft sitzen, alsdan wir unser

reede bie uch desshalven vertigen und uyss den dingen wullen handellen

laissen, damit wir unser stift und ir yderteil bie siner gerechtigheit blyvc,

dat wir uch in allem guden verkunden, dar na wissen zu rijehten. Datum

Hyrtzberch uf gudestag sent Elenen dach, anno etc. lxxxx.

Adresse: Prudentibus et discretis viris iudicibus scabinis consulibus

ceterisque civibus nostris Coloniensibus fidelibus dilectis.

Uegistraturrermerh : Domini Coloniensis ex Cluppelelaesg[en]. Anno etc.

xc xxiii. augusti.
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Ktiln, Historisches Stadtarchiv. Original auf Papier mit Spur des zum
Verschluss eingehdngten griXnen Siegels. Bei demselben Yermerk: ad r. d. Casp.

2. Der AM von KornelimUnster an Stadt Koln: bittel um Freigabe des

Gefangenen Nikolaus von Manderscheid, der dem Vernehmen nacJi stark an

der Fallsucht leide, damit er erne Bittfahrt nach KornelimUnster unternehtnen

konne. — [14]90, August 21.

Unsse fruntlige gruetz mit gutwilligen vermoigen zuvor. Yursicbtige

wyse iieff herrn ind bcsonder gude frunde. Wir vcrstaen van Elsghijn Yladen,

bewysersse disselvcn, so wic uwere lieffden eynen alhie gefenklieh sitzen

seuldt haven, tenant Claessghijn van Manderseheit, dersclve sere begaefft

raach sijn mit der suechden des lovendigen heyllantz des groissen herrn sent

Cornelis *, waromb wir uwere lieffden mit fruntliger begerden bidden, den-

selven Claessghijn pylgeryra des hilgcn marsschalk gode ind dem hilgen mars-

schalk zo laeffc ind eren quijt willen geven ind sijne biedfart laissen leysten,

des uns bynnen kurzen jaeren, wir desshalven etzwieduek ersoicht sijn, in

gelycher maissen gebeden ham, selden geweigert wurden is, wir ouch eyn

gut betruwen zo uwere lieffden hain ind daevan nemen sullen loyn van gode

dem herrn ind dem hilgen marsschalk, und wir ouch defordder mit unsserem

ynnigen oytmocdigen gebede allzijt gehalden willen sijn zo uweren lieffden,

die der almechtige got alweige in scliger houden haven ind in wailfart

gesparen wille. Gesehreven under unsserem siegell uff saetterstach nae unsser

lieffer frauwen dage assumptionis, anno etc. 90.

Wilhem van Ghoir, abt

zo sent Corneiiusmuuster.

Adresse: Den vursichtigen wysen herron burgermeisteren inde rait

der stat Colne, unsseren lieven herren inde besonderen guden frunden.

Registraturvermerk: abbatis monasterii s. Cornelii ex Cluppelclaesgen.

Anno etc. 90 28. augusti.

K61n, HistoiHsches Stadtarchiv. Original auf Papier mit Resten des zum

Verschtusse eingehllngten griinen Siegels.

H. Stadt KSln an die erzbischoflichcn Statthalter zu Bonn: anticortet
f

doss sie Grere und Schdffen des Hochgerichts um Rechtsgewdhrung an einen

Gefangenen ersucht hat. — [14J90, September 11.

Den edelen eirsamen ind vesten unsers herren gnaden van Coelne

stathelderen zo Runne, unseren besunderen lieven herren ind guden frunden.

Unseren fruntlichen dienst, ind wes wir guetz vermogen. Edele eir-

samen ind vesten besundere lieven herren ind frunde. Uwer liefden schrift

uns yctzont godain, eynen gevangen hinder dem greveu des hoengerichtz

sitzende bis up zokompst nnsers herren gnaden van Colne etc. beruerende,

') Ueber Bettler, welcho die Sucht zum Erwerb benutzten, vgl. v. Me ring,
Geschichte der Burgen, Bd. V, S. 1&4.
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hain wir guetlich verstanden, ind sullent ure gnaden sieh des genzlich zo

uns versieu: wes wir unsers herren gnaden van Coelnc zo willen, ouch

uweren liefden zo wailgefallen syn kunden unsers verniogens, weren wir

uys guedem herzen wail geneigt; dan wir hain den gemelten grevcn ouch

scheffenen des hoengerichtz in macht koiserlicher privilegien uns darup vcr-

leent ouch durch unsers herren gnade van Coelnc mit anderen unseren privi-

legien, fryheiden ind gewoenden bestediget ersoicht, dem selven gefangen

recht ind seheffen urdell furderlich zo laissen wederfaeren. Zwyvelt uns

nyet., sy en sullen sich des wail geburlich wissen zo halden, will got, der

uwere liefden wailfarende zo langen zyden gefriste. Datum sabbato post

nativitatem Marie, anno etc. xc.

K&ln, Historisches Stadtarchiv, Briefbuck 37
f
96 b.

4. Aussagen der W&chter, tcelchen der Gefangene Kluppelklaesgin in

Kornelimiinster entscMupft ist.

Antworde der weicbtere van Cluppels Claisgyn, wie der selve in

affhendich gemacht worden ist.

Arnoult Schroeder sait, diewijle hey ind syne gesellen den vurschreven

Claisgen bewart haven, have nyemantz mit yeme gesprachen, dan eyn

schijffmanne syne huysfrauwe ind zwene anderc dorpmenne, ind bij sulcher

anspraichen syn die weichtere tgainwordich geweist ind haven die gehoirt.

Dan so wie Claisgen yn affhendich worden sij, dat sij der voegen zokomen:

Want der pater imme cloister ind die mait Greta daselfs synt zo den

weichteren iud Claisgen komen ind haven in vurgelacht, wie dat dor pater

der junfferen bichte in der kirchen hoeren moiste ind ouch die bylden darynne

zeren, dat sij daroinb wail deden ind wijehten enwenich uyss der kirchen

in den gank, bis sulchs geschiet were. Deme haven sij also gedayn, uyss

der kirchen in den gank da selfs eyne mit Claisgen gegangen, ind die duer

van der kirchen sij naerre gedain bis up die clynke; ind sij haven wail eyne

uyre lank in deme gauge gesessen, do sij die mait vurschreven zo den

weichteren komen ind have den slussel, den die selven bij sich hadden van

deme vurhuysgen an der kirchen [geheischt] ind gesacht, sij moiste etzwas

daruyss hoelen, in der volgen haven sij der mait die slussel gegeven. Na

der hant sij die mait komen an der kirchen duer, da Claisgen vur stoinde,

ind have den selven Clais nae sich gezoegen, also dat hey in die kirche

gefallen sij, ind have der kirchen duer do mit anderen, yre darzo gehulfen

haven, den weichteren geweltlichen vur zo gehalden eyne wijle zijtz, also

dat die weichtere deshalven Claisgen nyet gerynge volgen enraoichten. Ind

der selve sij in der voegen affhendich worden unversienlichen, want der

pater vurschreven heddc yn zo voerenz gesacht, sij diirften gcyne sorge

haven, dat Claisgyn in entkomen seulde, want die dueren in der kirchen

ind ouch in der geerkamer wcren allot zogeslossen, daromb die weichters

nyet verhofft geweist were, dat men in Claisgen also behentlichen affhendich

gemacht seulde haven.
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Desgelichen in niaissen vurschrevcn haint ouch Kirstgyn Schilt, Her-

man Koch ind Johan van Essen, weichtere, sementlichen gesacht.

Auf dew Rticken: Der wcichter verantworden.

Kuln, Hiatorisches Stadtarchir. Original auf Papier ohne Begfaubigung.

Koln. II. Keussen.

3. Ein Brief des Aachener Stadtsyndikus Dr. Gerlach

Radermecher vom 21. September 1576.

Der lange zwisehen Aachen und Koln gefiihrte Streit tiher die Session,

d. h. iiber den Vorrang auf den Sitzcn des Reicbstages, hat viele Akten und

Briefc erzeugt, von denen sich noch heute cine grosse Anzahl im Kolner

Stadtarchiv befindet. Einer der Briefe dnrfte gegenwiirtig, da die tiickische

Cholera unsore deutschen Stadte vcrheert und umlauert, von Interesse sein,

weil er auf die Pestzcifc von 1576 in Aachen Rucksicht nimrat und sich

daraus erkennen lasst, wie unsere Vorfahreu sich in Lauften schwercr Krank-

heitcn bcnahnien. Nicht blindlings gingen sic der Ansteckungsgefahr ent-

gegen, sic erkundigtcn sich viehnehr iiber den Grad und Oharakter der Krank-

heit, vermicden es, in verseuchten Quartieren abzusteigen, legten Worth auf

luftige Raume, waren aber andrerseits nicht gar zu iingstlich, iiberhaupt an

verseuchten Orten zu crscheinen, zumal, wenn es sich um Erlcdigung wichtiger

und dringcnder Angelegenheiten handelte.

Als die Kolner Vcrordneten in Sachen des Sessionsstreites in oben-

geuanntem Jahrc nach Aachen gehen mussten, hatten sie sich wcgcn der da

grassirendeu Krankheit zuerst durch ihren Rathsgerichtsschreiber Anton

Kloich bei dem Aachener Dr. Gerlach Radermecher J ttber den dortigen Stand

der Dinge erkundigt. Darauf antwortet Radermecher unterra 21. September

und versichert zuerst, dass es init der Krankheit und der Pest „dis orths,

Gott lob, noch gemechlich zugehe". Er erapfiehlt dann den Kolner Herren als

Absteigeqtiartierc drci „furnhenie tt Herbergen: Znm Putz, Zura Ochsen und

Znm Helm. Den „Schwartzcn Lewen" kann er dabci nicht miteinschlicssen,

weil daselbst vor cinem Monat ein Kind gestorbcn, gegcnwartig einc Magd

noch krank liegt und Wirth und Wirthin wdaraussen gewichcu" sind. Obschon

Radermecher die Wahl unter den drci vornehmen Herbergen frei liisst, kann

er dock nicht umhin, wahrscheinlich cinem Herzcnszug folgend, ganz besonders

die Zum Putz herauszustrcichen und anzupreisen. Er thut dies in iiusserst

geschickter Weise, wie der Text des Briefes deutlich zeigt. Aber auch

der gesammte Stil und Ton des letzteren haben etwas, was eincn Aachener

anheimclt, weil es den noch heute vielfach im Dialekt gebrauchlichen Wen-

dungeu und Ausdriickcn sehr nahe kommt. Der Brief sclbst lautet:

Dem ernhaftcn und achtbarn Anthonicn Kloich rathsgerichtsschreibern

zu Coin meinem besondern gutton freunt etc.

V Vgl. Hiingfin, Geschiflite Acliens Bd. II, S. 141 und 157, sowie das Register

zu Bd. I—VII dieser Zeitschrift untor Radermaoher.
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Mein freuntliche gruss und dienst zuvor, ernhafter und achtbar besonder

gutter freunt. Uff ewer schreiben, so mir brenger dises den heutigen nach-

mittag wol uberantwurtet, geb ich euch freuntlich zu vernemnien, das ess

mit der kranckheitt und sterben von der pest dis orths, Gott lob, nocb

gemechlich zugehe, auch noch zimblich weith, so vil ich verneraraen moge,

von den dreien furnberaen hisigen bcrbergen Zum Putz, Ocbsen und Helm

scin; dan neben dera Scbwartzen Lewcn ist vor einem monat ein iung kint

gestorben und ligt in solehem sterbhauss noch ein magt kranck, also das

der wirth und wirthinne zum Schwartzen Lewen, wie ich bericht, daraussen

gewichcn. Und hielt ich ess derwegen dafur, das meiner grossgunstigen

herren eincs erbarn raths der stat Coin hiehero verordneten in nestgemelter

dreier herbergen eine, welche dan inen die gefelligstc sein mochte, darundcr

gleichwol der Putz die herlichste und luftigste ist, gut gemach werden haben

kuunen, wie dan mein insonders grossgunstiger herr doctor Conradt Betztrop

gemeinlich alhie Im Putz und wolgemeltes raths vorige zur strcittigcn session

etc. sachen hiehero verordneten in der zweien anderen herbergen eine auch

gelegen und herrn doctor Steinwigen und euch deren befundener gestalt und

gelegenheit eigentlicher berichten kunnen. Wiewoll aber Cunradt von der

Heggen, wirth Zum Putz, nhu etliche jar hero nit iederman beherbergt, er

auch dieses tags nit zu hauss oder inheimbsch gewesen, das ich mich seiner

gelegenheit und gemueths, ob er gedachte Colnische verordneten anzunemmen

wol gencigt sein mocht, oder nit, eigentlich hette erkundigen m6gen, so

vcrsehe ich mich doch gentzlich, er werde denselbigen sein hauss und herberg

nit leichtlich verweigem, sondern sich vilmebr in solehem zu wilfaren bereit

erfinden lassen. Darnach werden mhergedachte verordneten, denen ich meins

theils angeneme freuntliche dienst zu erzeigen gantzwillig, uff ihr an mich

gelangt begem im besten wissen zu richten, dieselbige hiemit gottlichcm

segen alzeit bevhelich. Geben zu Ach den 21. Septembris im jar 1576.

Post scripta.

Embeuth mir der wirth Zum Putz, als er zu hauss kommen und von

seiner haussfrawen, wass massen ich der herrn Colnischen verordneten wegen

bei ihr erfragen lassen, vemommen, dass er dieselbige anzunemmen guttwillig.

Ut supra.

Ewer freuntwilliger

Gerlach Radermecher Dr.

S. N. D. P. 1

Kdln. H. Reliefer.

4. Pater Kersten aus Aachen.

In den „XcniaBernardina 9
. Pars secunda, Handschriftenverzeichnisse der

Cistercienserstifte der Oesterreichischen Ordensprovinz" Bd. IT, S. 297—298

1
)
Wahrscheinlich mit gottergebener RUcksicht auf die Pest: Sit nobis dous

propitius!

2
) Der vollstttndige Tit-el lantet: Xenia Bernardino. Sancti Bernardi Primi Abbatis

Claravall. octavos natales saccular, pia mente celebrantes ediderunt antistites et con-
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begegnen wir einein geborenen Aachener im Cistercienserstift Hohenfurt.

in Biihmen. Die Stelle lautet: 338. 339. Pp. 1655. 2 Bde., 4°. 1. Logica

Aristotelica. Am Ende das Clironographicum : „Pater LIpMan DICtltabat

plngentl Kersten" (1655). — 2. Aristotelis libri dc physico auditu — juxta

miram Angeliei Magistri ejusque familiae Thomistieae interpretationem. Als

Schrciber wird Joannes Henrieus Kerstcn, Aquensis und Altov. prof.,

genannt. — 8. Ejusd. de ortu et interitu. Auf Fol. 368 liest man mehrere

Cbronographica dc incendio urbis Aquisgranens. die 2 Maii 1656. Als Docent

wird abermals genannt: „P. Guiliclmus Lipman, Ord. Praed. in urbc Grani".

Aachen. Bellesheim.

ventus Cisterciensos provinciae Austriaco-Hungaricac. Pars I. Sermon, s. Bernardi. P. II.

Die Handscliriften-Verzeichnisse der Cistercienserstifto. P. III. Beitrage zur Geschichte

der Cist-Stifte der oosterr.-nngar. Ordensprovinz. P. IV. Bibliographia Bernardina Collegit

P.Leopold. Janansohek. Wion, Holder, 1891. Vgl. meine Besprechung in der Literal*.

Rnndschau 1892, Sp. 104.
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Die Legcnde Karls des Grossen im 11. und 12. Jahrhundert,

herausgeg. von Gerhard Rauschen. Mit einein Anhang iiber Urkunden

Karls des Grossen und Friedrichs I. fur Aachen, von Hugo Loersch.

Leipzig, Verlag von Duncker und HumMot 1890 (Publikationen der Gesell-

schaft fur Rheinische Geschiehtskunde VII), XVIII u. 223 S. 8°.

Die sog. Vita Karoli Magni aus dem 12. Jahrhundert, um welche es

sich in obiger Edition handelt, ist schon seit langer Zeit, ohne anders als

handschriftlieh bekannt zu sein, Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit der

franzosischen Literarhistoriker gewesen. Im Jahre 1874 wurde sie von

P. St. Kftntzeler zum erstcn Male, leider nach zwei sehr schlechten Hand-

sehriften und ohne die erforderliche Sachkenntuiss, veroffentlicht \ sodass

durch diese hochst mangelhafte Edition unsere Kenntniss iiber das interessante

Werk nur wenig FOrderung erfuhr. Ich selber habe dann im Jahre 1885

mich eingehender mit dem Werke und seinen Quellen beschaftigt, eine Unter-

suchung iiber dasselbe veroffentlicht und auf die Nothwendigkeit einer Neu-

bearbeitung hingewiesen 2
. Wenige Jahre spater hat G. Rauschen sich

dieser Arbeit unterzogen und in dem oben genannten Buch eine Neuausgabe

der Vita Karoli geliefert, die uns in den Stand setzt, die kulturhistorische

Bedeutung dieses Werkes klar zu erkennen.

Der durch die sorgfaltigen Bemiihnngen des Herausgebers festgestellte

und verwerthete Handschriftenbestand der Vita ist, wenn audi die urspriing-

liche Niederschrift nicht vorhanden ist, ein sehr giinstiger, denn wir besitzen

von dem gelegentlich der Kanonisation Karls d. Gr. (1105) verfassten Werke

in der Pariser Nationalbibliothek zwei Handschriften des 12. und zwei Hand-

schriften des 13. Jahrhunderts. Die zehn weiteren von R. untersuehten

Handschriften vertheilen sich auf die Bibliotheken und Archive zu Paris,

Aachen, Wien, Eiusiedeln, Munchcn, Rom und Cheltenham 3
. R. hat den

Text nach den besten Pariser Handschriften festgestcllt. Die Einleitung

und mehrere Exkurse verbreiten sich iiber die Bedeutung der Vita und ein-

") Publications do la societe historique et archeologique dans le dnche de Lim-
bourg vol. XI, p. 1-113.

*) Hansen, Beitrago zur Geschiohte von Aachen (1886) Bd. I, S. 1 ff.

3
) Ueber eine bisher nnbekannt gebliebene, fur die Textgestaltung anscheinend

werthlose Handschrift des 15. Jahrhunderts in der Universitiitsbibliothek zu Freiburg

im Breisgau vgl. von Sim son in der Zeitschrift fllr die Geschichte des Oberrheins

Bd. XLVI (N. F. VII), S. 315 ff.
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zelne Spezialfragen, zu denen ihr Inhalt die Veranlassung bietet. Konig

Friedrich I. wollte durch die Heiligsprechung des grossen Karl seinen eignen

kirchenpolitischen Pianen cine besondere Weihe und Kriiftigung verschaffen,

indem er sie an die sagenumwobene Gestalt des gewaltigen Nationalhelden

ankniipfte; die in soineiu Auftrage, wahrscheinlich von einem Kleriker des

Aachener Miinsterstifts verfasste Vita hat den Zweck, die Kanonisation Karls

zu rechtfertigen. Sie stellt in Folge dessen alles zusammen, was Karl zum

Theil wirklieh, zum Tbcii nach den im 12. Jahrhundert geglaubten Sagen

zur Verberrlicbung der Kircbc getban. Die „veneranda orthodox! Karoli

Magni meraoria" wird gefeiert; der Verfasser schildert, „wie Friedrich die

351 Jahre verdunkelte Sonne der heiligmassigen Sitten und des Lebens Karls

des Grossen mit Gottes Hulfe zur Anschauung der Volker gebracht habe"

(S. 17). Kein Wunder, dass in dieser Vita die ganze Grosse des uuvergleicb-

lichen Regenten in seinen Kiimpfen wider die [Tnglaubigen und in Haudlungen

der Frtimraigkeit gefunden, von der allumfassenden Perstfnlichkeit des grossen

Kaisers also nur eine Seite, und auch diesc nur in schiefer Beleuchtung vor

Augen gefiihrt wird. Der Werth der Schrift beruht deranach ganz auf kultur-

historischem Gebicte. An historischen Queileu standen ihrem Verfasser nur

wenigc zu Gebote, die R. aufzahlt: Einhards Vita, die Annates Laurissenses,

Tbegan. Von ihnen macht der Autor einen spiirlichen Gebrauch, die grosse

Masse seines Stoffs entnimmt er der schriftlichen und mundlichen Sagen-

iiberlieferung.

FUr Aachen hat in dieser Hinsicht das zweite Kapitel am meisten

Intcresse, welches von dem fabeihaften Zug Karls des Grossen nach Paliistina

und von der Ueberbringung der sog. grossen Reliquien nach Aachen berichtct.

Trotz der Zweifel Rauschens muss ich an meiner friiher geftusserten Ansicht l

festhalten, dass die unmittelbare Quelle, aus welcher dieses Kapitel geschtipft

ist, die von R. selbst (S. 97 ff.) zum ersten Mai edirte aus dem 11. Jahr-

hundert stammende „Descriptio qualiter Karolus Magnus clavum et coronam

domini a Constantinopoli Aquisgrani detulerit qualiterque Karolus calvus

hec ad sanctum Dyonisium retulerit", bildet. Die ganz unbedeutenden vou

R. bezeichneten Abweichungen sind solche, wie sie m. E. durch das Vorhanden-

sein mehrerer Handschriften dieser Dcscriptio ausreichend erklart werden;

sie zwingen nicht zu der Annahme eines — nicht vorliegeuden — Werkes,

aus welchem die Versionen P, V und Vita Karoli cap. II selbstandig ent-

nommen wftrcn. Dass R. den Text dieser Descriptio an einer Stelle (S. 123)

nicht wortlich abdruckt, sondern sich mit einer Inhaltsangabe begniigt, bedaure

ich eben so sehr, wie dass er in dem Exkurs iiber den sagenhaften Zug Karls

d. Gr. nach Palastina manche Fragen nicht klarer prazisirt hat. In Bezug

auf die sog. grossen Aachener Reliquien, fiir deren Identifizirung hier die

Siteste zeitlich genau bestimmbarc Nachricht vorlicgt, mochte ich das an

dieser Stelle nachholen:

l
) Beitrllge a. a. O. S. 18.
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1. Die Descriptio (urn 1070 in 8. Donis entstanden) berichtet (S. 120,

Z. 19 ff. der Ausgabe), dass Karl d. Or. nach Aachen bringt: „dc spinea

corona (Christ i) .... octo videlicet spinas cum parte roboris, ubi fuerant

infixe, et unum de clavis et de ipsa crucc ct sudarium eiusdem domini,

interulam quoque beatissime Marie matris ipsius domini semper virginis, quam

in ipso partu habuit, atque fasciam, qua strinxit cum in presepio, et sancti

senis Simeonis brachium, alia quoque multa u
;

2. Die Descriptio berichtet (S. 124, Z. 2 ff. der Ausgabe), dass von

diesen Reliquien Karl der Kahle iibertragt:

a) nach 8. Denis „spineam domini coronam et unum de clavis . . . et

de iigno crucis et alia quo-dam",

b) nach Coinpiegne „sudarium domini";

3. Die Vita Karoli (1165 in Aachen verfasst) berichtet auf Grund

der Descriptio wohl die Uebcrtragung der Reliquien nach Aachen, nicht aber

die Entfernung eines Theils derselben nach S. Denis und Compiegne.

Es ist demnach noch zu untersuchen, oh die in der Descriptio vorliegeude

St. Deniser Ueberlieferung Aachener oder St. Deniscr Ursprungs ist. Im

ersteren Falle entbiilt sie den Beweis, dass man in Aachen schon ira 11. Jahr-

hundert den Anspruch erhob, die sog. grossen Reliquien (insbesondere das

Hemd Maria und die Windeln Christi) zu besitzen, wahrend im andercn Falle

dieser Anspruch erst fur das 12. .Tahrhundert nachweisbar ist. Wir werden

noch auf diesen Punkt zuruckkommen.

Der Rauschenschen Kdition hat H. Loersch eine eindringliche Unter-

suchung iiber das unter dem Namen Sanctio pragmatica bekannte gefalsehte

Privileg Karls des Grossen fiir Aachen und liber die Urkunde Friedrich

Rarbarossas vom 8. Januarll66 beigefiigt, welche — ihrerseits transsumirt

in einer Urkunde K. Fricdrichs IT. vom August 1244 — allein den ganzen

Text der Sanctio pragmatica bietet. Loerschs Untersuchung kommt zu dem

Ergebniss, dass

1. die Urkunde Rarbarossas zwcifeilos ccht ist, dass

2. das Karlsdiplom gefalscht worden ist, und zwar von einem Kleriker

des Aachener Munsterstifts kurz vor der Kanonisation Karls d. Gr., also

um 1165.

Wir mi'issen etwas naher auf diesc Krgebnis.sc der Untersuchung, die

inzwischen Gegenstand anderweiter Erbrterung geworden sind, eingehen.

Ad 1. Die Urkunde K. Friedrichs vom 8. Januar 1166 1 war von einer

Anzahl fruherer Forscher, von Lacorablet, Stumpf, Scheffer-Boichorst, Ficker,

fiir unecht gehalten worden; Giesebrecht dagegen hatte sich fiir ihre Echt-

heit entschieden. L. versucht den bestimmten Beweis fiir ihre Echtheit aus

der Vita Karoli zu entnehmen, indem er darauf hinweist, dass in dieser

(S. 43) rait unverkennbaren Worten die Urkunde bezeichnet, ihre Existenz

J
) Abgedruckt Rauschen-Loersch S. 154 ff.
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im Jahre 1166 also nachgewiesen werde !
. Das ist nun aber, wie ich glaube,

nicht der Fall. Der Zusammenhang von S. 40, Z. 31 ff. bis S. 43, Z. 31

scheint mir namlich keinen Zweifel daran zu lassen, dass mit den entsehci-

denden Wendungen 8. 43, Z. 20 ff. ( nimperatorie orationis", „imperiali muni-

n'centia", nimperialcm munificentiam 44

) nicht auf Friedrich Barbarossa, sondern

auf Karl d. Gr. abgeziclt ist 2
. Ein zwingendcr Beweis fur die Eehtheit der

Urkunde di'irfte iiberbaupt nicht zu erbringcu sein. Dass eine ahnliche, das

falsche Karlsprivileg transsumirende Urkunde von Barbarossa gelegentlich

der Heiligsprechung Karls d. Gr. erlassen worden ist, daran ist wohl nicht

zu zweifeln. Ich mbchte jedoch annehmen, dass ebenso wie es mit der gieich-

falls das Karlsdiplom bestatigenden und nur in eincni Transsurapt erhaltenen

Bulle Hadrians IV., d. d. Vicovaro 1158 Sept. 22 der Fall ist 3
, diese echte

Urkunde nicht erhalten, sondern als Vorlage fiir die uns im Transsumpt

erhaltene Falschung benutzt worden ist.

Ad 2. Der Ansicht von Loersch, dass das Diplom Karls d. Gr. urn

1165 gcfalscht worden sci, hat H. Grauert eine Hypothese entgegengestellt 4
,

derzufolge die Falschung iiber hundert Jahre fruber, im Jahre 1057/58

wahrend der vormundschaftlichen Regierung K. Hcinrichs IV. fabrizirt wor-

den ist. Ks wiirde zu weit fuhren, die aus reichsgeschichtlichen Kombinationen

geschbpften Grttnde Grauerts an diescr Stelle einzeln zu erortern. Einen

Theii derselben hat Scheffer-Boichorst inzwischen in einer besondercn Unter-

suchung 8 entkraftet, und auch cine erneute Darlegung Grauerts 6 hat mich

nicht zu iiberzeugen vermocht. Mir scheint, Gr. will zu viel beweisen und

spitzt in Folge dessen die Bedeutung einzelner Weudungen der Falschung

in gezwungcner Weise zu; er bezieht auf ganz bcstimmte Verhiiltnissc und

Ereignisse, was sich ebenso gut als allgemeiner Hinweis auf Eventualitaten

erklaren liisst 7
. Dagegen hat Gr., wie ich glaube, Itecht mit der Annahme,

l
) Grauert und Scheffer-Boichorst habon scitdem sich gleichfalls fur die

Eehtheit ausgesprochen (vgl. Anm. 4, 5, 6).

*) S. 43, Z. 21 nprolixita8 imperatorie orationis et pragmatiee sanctionis iteratio"

schliesst unmittelbar an S. 40, Z. 36 „(Karolus) inter cetera sue sanctionis elogia hoc

quoque disseruit u an.

8
) Vgl. die Ausflihrungen von Pflugk-Hartt ungs bei Ranschen-Loersoh

S. 140 ff., deren Resultat ich beipflichtc, wenn ich auch in Eiuzelheiten anderor Meinung
bin. Mir scheint, wie ich hier andeutungsweise (vgl. unten S. 2K0) bemerken will, der

Fftlschungsgrund bei dem Diplom Friodrichs I. in den Bestimmungen iiber die stildtiscbo

Freiheit, bei dem Diplom Hadrians IV. in der Urglrung der Kompetenzen von Dechant

und Kapitel (gegeniiber dem Propst: Streitigkeitcn zwischen Propst und Kapitel) zu liegen

Eine domn&chst erscheinende grosserc Untersuchung iiber die Geschichte des Aachener

Mttnsterstifts von H. Kelleter wird nftlier auf diese Dinge eingehen.
4
) Historisches Jahrbuch der GorresgeRellschaft Bd. XIT, S. 172—182. TJeberein-

stimmend: Grauert, Le faux diplomc de Charlemagne pour Aixlachapelle im Compto-

rendu du congres scientitique international des Catholiques, Paris t.—6. Avril 1891,

5. section, sciences historiques, p. 110—124.

6
) Mittheilungen des Instituts fur osterreichische Geschichtsforschung Bd. XIII,

S. 107-1 IS.

«) Historisches Jahrbuch Bd. XUT, S. 172-191.

r
) Nicht recht verst&ndlieh ist mir, wesshalb Grauert den Nachdruck darauf legt,

dass „curani regni gerere" im Mittelalter nur von vormundschaftlicher Regierung
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dass das Karlsdiplom nicht unmittelbar vor der Kanonisation Karls d. Gr.

gefalscht worden ist. Niramt man namlich das Letztere an, so entsteht

(worauf schon Grauert hinweist) die scliwer zu losende Frage, wie es inSglich

gewesen ist, der frischen, durch die absolnt unkanzlcimassige Disposition

nothwendig Bedenken erregenden Falsehung ein Aeusseres zu geben, welches

die Kanzlei Friedrichs I. zu tauschen vermochte. Meines Eraehteus kann ein

dem urkundlichen Formalismus so sehr widerspreehendes Dokuraent nur dann

Anerkennung gefunden haben, wenn sein Aeusseres wenigstens den Eindruek

hoheren Alters machte *. Aber es kommt noch ein innerer Grund hinzu.

Oben wurde darauf hingewiesen, dass die Vita Karoli den Beweis

erbringt, dass vom 12. Jabrhundert, bestiramt vom Jahrc 1166 ab, das

Aachener Munsterstift eine Ueberlieferung fur sich in Anspruch nahm, der-

zufolge Karl d. Gr. bestimmte Reliquien Christi und Maria nach Aachen

gebracht hatte. Der Aachener Kleriker, der die Vita Karoli verfasste,

widinet dieser Annahme ira Jahre 1166 einen langen Bericht. Auch das

Diplom Karls d. Gr. handelt liber die Reliquien, die der Kaiser nach Aachen

gebracht. Karl berichtet, er habe nach dem Bau des Munsters „pignora

apostolorum, martyrum, confessorum et virginum a diversis terris et regnis

et precipue Grecorum" gesammelt und nach Aachen gebracht; er habe „pre

nimia devotione, quam erga idem opus (das Miinster) habui et sanctorum

pignora, qui inibi recondita meo studio et elaboratu habentur" den Papst

Leo zur Weihe des Munsters ersucht; denn da das Miinster zu Ehren der

Gottesmutter erbaut sei, so habe es sich geziemt „sicut ipsa virgo super

omncs choros sanctorum precellens exaltata est, dominum apostolicura, qui

omnes precellit ecclesiasticos gradus, ad consecrandum et dedicandum idem

tcmplum" herbeizurufen. Ich frage, ist es moglich, dass diese Satzc zu

ciner Zeit geschrieben sind, wo das Aachener Miinster den Anspruch erhob,

Reliquien der Gottesmutter und Christi zu besitzen? Ist es denkbar, dass

ein Kleriker des Aachener Munsters in einem solchen Zusammenhang, der

gerade die Beziehungen der Madonna zu seiner Kirche betont, von den werth-

voilsten Reliquien, denen Maria und Christi, schwieg, wenn ihm etwas davon

bekannt war, dass sein Stift dieselben zu besitzen glaubte? Das Stift glaubte

das aber, laut dem Zeugniss eines Amtsbruders unseres Falschers wenigstens

im Jahre 1166, in der Zeit der Kanonisation Karls d. Gr. So diirfte der

Schluss, dass das Karlsdiplom langere Zeit vor 1166 gefalscht worden ist,

unabweisbar sein. Eine speziellere Vermuthung aber, wann die Falschung

erfolgt ist, mOchte ich nicht aufstellen. Anhaltspunkte dafiir wiirden sich

ergeben, wenn sich nachweisen liesse (worauf schon oben aufmerksam gemacht

wurde), ob die legendarische Ueberlieferung iiber die grossen Aachener

Reliquien S. Deniser oder Aachener Ursprungs, in Aachen also schon im

gebraucht worden sei. Grade wenn das der Fall ware, so wurde der Falscher m. E.

diesen Ausdruck fur die Regierung Karls d. Gr. nicht gebraucht haben.
J
) So sagt ja auch die Bestatigung ausdrticklich „quod ne vetustas aboleret"

(Rauschen-Loersch S. 155, Z. 68).

Digitized byGoogle



280 Literatur.

11. odcr erst im 12. Jahrbundert naehweisbar ist. Die Verwerthung von

Urkunden des 10. Jahrhundcrts seitens des Falschers, auf die L. hinweist,

bestimmt den Terminus a quo mit geniigender Sicherheit, und so scheint

mir, dass ini 1 1. Jahrhundert das erklarliche Vcrlangcn der Aachener Kanoniker

in Ermanglung der durch Brando zerstorten alten Urkunden wenigstens die

Tradition iiber Karls d. Gr. Beziehungen zu Aachen schriftlich zu fixiren,

die Veranlassung zur Falschung des Karlsdipioms geworden ist. Und zwar

wurde diese Falschung, wie ich glaube, mit Rueksicht auf die demnaehst

nachzusuehende Kestatigung sowohi durch den Kaiser als den Papst, in zwei

etwas von einander abweichenden Versionen angelegt. Denn man beachte

die verschiedene Darstellung der Verhaltnisse bei der Weihe des Ministers

durch P. Leo TIL in den beiden durch die Urkunden von Friedrich I. und

Hadrian IV. wiedergegebenen Fassungen. In jener 1 bcriehtet Karl d. Gr.,

er habe den Papst „ad eonsccrandum et dedicandum idem templum ex sola

cordis mei considcratione 44 gerufen. Das Aachener Stift konnte erwarten,

dass ein Kaiser eine solche Wendung, der noch mehrere jihnliehe im weitern

Tenor der Urkunde entsprechen, gerne boron und bestiitigen werde. In dem

Exemplar der Falschung, welches P. Hadrian IV. vorgelegt wurde, lautete

die Saehe anders. Danach 8 hatte Karl den Papst Leo gcbeten, die Kirchc

zu weihen ,,et ei (d. i. Karl) munus apostolice conservationis iinpendi"; die

Spekulation auf die papstliche Auffassung des Verhaltnisses von Kaiserthum

und Papstthum, auf den papstlicben Anspruch auf das Konservationsrecht

an einer Reirhskirehe von dem Itufe der Aachener liegt zu Tagc.

Naehdem es nun in den Jahren 1158 und 1166 den Aachenern geiungen

war, von Kaiser und Papst die gewunschten Bostatigungen ihres Karlsdiploms

zu erhalten, gingen sic weiter 3
: die Stadt rcdigirte die kaiserliche Bestatigung

im Shine einer Krweiterung ihrer Privilegien urn und liess sich diese neue

Falschung von Friedrich II. im Jahre 1244 bestatigen; Dechant und Kapitel

des Ministers veranderten im 14. Jahrhundert die papstliche Bestatiguug,

indem sie dieselbe durch voilstandige Weglassung des Propstes zu einem

. Werkzeug in dem Kainpf zwischen den Kompetenzen des Propstes einer-,

des Dechanten und Kapitels andererseits umpragten*.

Koht. Josejjh Hansen.

Deutsche Rechtsqucllen des Mittelalters. Gesammelt und

herausgegeben von Herrmann Wasserschleben. Leipzig, Veit u. Comp.,

1892, iv u. 308 S. 8°.

Als der Herausgeber im Jahre 1860 seine wichtige, seitdem ausser-

ordentlich viel benutzte Sammlung doutscher Reehtsquellen veroffentlichte,

'i Rauschen-Loorsch S. 157, Z. 135.

«> Quix, Codex dipiomaticus S. 32, Z. ».

3
t Stit't und Stadt sind augenscheinlich gomeinsam an den Falsehungen betheiligt.

4
) Gologentlich diescr Fiilschungeu mogon dann anch einzelne Wendungen im

Karlsdiplom etwas anders redigirt worden sein.
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kiindigte er eine Fortsetzung iu der Eiuleitung an. Das „habent sua fata

libelli* ist auch hicr wahr gewordcn. Die erfolgreiehe and vielseitige Thiitig-

keit als Professor zu Giessen und die Gesch&fte des Kanzlerarates diescr

Hoehschule habcn ibn bis jetzt an der Ausfiihrung jenes Planes gehindert.

Hoehbetagt, ein Achtziger, hat er vor Kurzcm seine amtliche Wirksamkeit

eingestellt und die ihm gewordene Musse nunmehr, ausser der Voilendung

anderer Arbeiten, auch der Vcrwirklichung der fruhercn Absicht gewidmet.

So bietet er der wissensehaftlichcn Forschung die stets willkommene Oabe

einer neuen Reihe von bisher nicht oder kaum bekannt gewordenen mittel-

alterlichen deutschen Recbtsquellen.

Wahrend abcr die erste Sainiulung ganz ausschliesslich dem Quellen-

kreise des Magdeburgisehen Rechts entnomraen war, ist der vorliegende um-

fangreiche und sorgfaltig ausgestattete Band niannigfaltigsten Inhalts. Aller-

dings ist auch seine erste Hiilfte dem Magdeburgisehen Recht gewidmet

und diese wiederum fast ganz ausgefullt durch eine alphabetisch geordnete

Sainmlung von Magdeburgcr Scboffenspriicben, die der Herausgeber nach

einer dem 16. Jahrhundert angehorigen Handschrift der Leipziger Uuiversi-

tatsbibliothek (S. 1— 144) veroffentlicht. Die Saimnlung, 1518 vollendet, hat

den grossten Theil der Magdcburger Fragen, abcr auch eine nicht geringe

Anzahl von anderen, zum Theil bis in die erste Hiilfte des 14. Jahrhunderts

zuruckgehenden Rechtsspriichen in sich aufgenommen; sie ist vielleicht in

Stettin, das am meisten erwahnt wird, entstanden. Ein von anderer Hand

geschriebener kurzer Anhang von zweiundzwanzig Spriichen schliesst sich

ihr an. Es folgen noch drei in einer aus dem 15. Jahrhundert stammenden

Handschrift der (rrosshcrzogliehen Hofbibliothek zu Darmstadt uberlieferte

Stticke (S. 145—159). Das erste entbalt fiinfzehn von Magdeburg und von

Leitmeritz auf Anfrage ergangene Urtheile, das zweite eine „willekor von

Frankinforde" iu funf Absiitzen, die schon von Senckcnberg hcrausgegeben

und auf Frankfurt am Main bezogen worden ist, was dann Gengler und

Stobbe wiederholt haben, wahrend die Aufzeichnung, wie der Herausgeber

nachweist, Frankfurt an der Oder angehort, dessen Recht durch Vermitte-

lung des Berliner und des Brandenburger Stadtrechts dem Magdeburger ver-

wandt war. Das dritte Stuck ist ein Brandenburger Schoffenurtheil von 1376.

In der zweiten Hiilfte des Buches wendet Wasserschleben sich dem Westen

Deutschlands zu. Er bietet zunachst (S. 160—214) zweiundzwanzig „niedcr-

rheinische Schoffensprikhe". Auf diese fiir die Gebiete des Aachener Geschichs-

vereins und des Historisehen Vereins fiir den Niederrhein hochwichtige

Reihe von Rechtsdenkmiilern soil unten nSher eingegangen werden. Vora

Niederrhein sich stromaufwiirts wendend, druckt der Herausgeber dann

(S. 214—220) das Weisthum und Recht des Rheingaus von 1324 (?) ab, das

scit mehr als hundertzwanzig Jahren immer nur bruchstuckweise, zuletzt

im vierten Bande der Grimmschen Weisthumer zwar vollstiindig, aber nicht

korrekt, veroffentlicht worden ist. Bessere Abschriften als die bisher bekannt

gewordenen konnten dafiir benutzt werden. Es folgen noch das sehr schOne
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Weisthum des heiligen Forsts bei Hagenau (S. 221—225) und das Gerichts-

weistbum fiir das Amt Waldeck auf dein Hundsriick (S. 226—228) in der

Pfalzisehen Sebultheisserei Gondershausen, wozu Widdcrs Geographische Be-

sehreibung der Kurpfalz Bd. Ill, S. 497 ft*, zu vcrgleichen ist.

Den Sehluss bilden siebzehn Pfalzische Weisthumer (S. 229—291) nach

Vorlagen aus dem K5niglichen Kreisarchiv zu Speier.

Ein Register der Eigennamen und ein Sachregistcr (8. 292 -306) sind

sehr niitzliche Zugabcn.

Der mannigfaltige, tbeils dem sachsisehen, tbeils dem frankisehen Rechts-

gebiet angehorige Inhalt dieser Vcrbffentliehung verpflichtet die Wissenschaft

dem verehrten Herausgeber gegeniibcr zu neuem Dank. Es wird nun Sache

der Einzei- und der Lokalforsehuug sein, sich die bier gebotenen Quellen

nutzbar zu machen, sie insbesondere zu den bereits bekannten in Beziehung

zu setzen.

Der Aufgabe dieser Zcitschrift entsprcchend ist hier nur auf die oben

erwiihnte Sammlung niedcrrbeiniseber Schoffenspruehe niiber einzugehcn, deren

Vorlagen saramtlich dem Dusseldorfer Staatsarchiv angehbren, bis auf die

der Nr. 22, die der reichen, jetzt im Allgemeineu Reiebsarchiv zu Mtinchen

niedergelegten Bodmann-Habelscben Sammlung entnommen ist. Alle Vorlagen

sind mit Ausnahme von Nr. 20 Originale und alle, ausgenommen die Nr. 21,

auf Pergament geschrieben.

Dem Benutzcr bleiht freilieb bei den einzelnen, auch ihrer rechtlichen

Bedeutung nach sebr verschiedenartigen Stiicken dieser Sammlung noch recht

viel zu tbuen iibrig, da der Herausgeber sicb im Wesentlichen mit dem

blossen Abdruck begniigt und nur an einzelnen Stellen einc die Wort-

erklarung forderndc Anmerkung beigefiigt hat. Sind iiberhaupt die heutc

bei der Drucklegung von mittclalterlieben Urkundcn allgeraein beobachteten

Gruudsatze nicht angewandt oder wenigstens niebt konsequent durchgefuhrt,

so ist auch kein Tagesdatum aufgeltfst und insbesondere fiir den Naehweis

der Oertiichkciten mit ibren heutigen Namen und ihrer administrativen Zu-

gehorigkeit so gutwie gar nicbts gescbehen. Gegen die Ricbtigkeit derLesung

miissen an manchen Stellen Bedenken erboben werden; raehrfach Iftsst sich

der von W. gebotene Text sogar obnc Vergleichung der Vorlage verbessem *.

Die folgende kurze Bcsprechung siebt von der bei der Herausgabe

befolgten alpbabetischen Anordnung ab und stellt die ortlich oder durch

gemeinsame Herrschafts- und Territorialverhaltnisse oder durch Rechtsver-

waudtschaft zusaramengehOrigen Stiicke nebeneinander, muss sich selbst-

verstandlich aber auch eiu nftheres Eingehen auf diejenigen, die den ausseiv-

') Einzelno Boispielo untcn. Ks kann nicht die Absicht sein. hier eino vollige

Korrektur vorzunehmen. MorkwiirdigcrWeisc ist mchrfach das unsorm heutigen„weiland"

ontspreehende nwilne
u ganz falsch wiedergegobon und zu einem Namen gomacht worden.

So S. 161, Z. H v. u. „Wilue der vait", S. 165, Z. 9 v. u. nMilue Buzs gut", S. 177, Z. 16

v. u. „die sy hait van Wilne, Gotschalke vam Lebarde irme lesten nmnne* ; in alien

diesen von Verstorbnnen handolnden Stellen muss „wilnou stehen, in der letzton selbst-

verstandlich auch das Komma wegfallen.
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halb des Gebietes des Aachener Geschichtsvereins belegenen Orten an-

gehoren, versagen.

Der Grafschaft Moors gchort Nr. 17 (8. 184) an, cin sehon von Mooren 1

aus einem Kamper Kopiar veroffentlichtes Zeugenverhor, das zu Orsoy in der

Fastcnzeit des Jahres 1262 (1263?) kurz vor Palmsonntag abgehalten worden

ist. Es werdcn Aussagen gemacht iiber den Besitz eines Hofes und der

damit verbundenen Gerichtsbarkeit in Stromoers, die der bisherige freie Eigen-

thumer und Gerichtsherr der Abtei Kamp verkauft hat 2
. Ueber die Verhalt-

haltnisse des vom Herausgeber in der Ueberschrift auch erwahnten Gerichts

zu Eversael wird direkt nichts festgestellt, sondern nur bekundet, dass der

dortige Riehter ein herrenloses Pferd, das zu Bndberg aufgcfunden wurde,

dem Riehter zu Stromoers herausgegeben habe und dass das gleiche mit

einem herrenlosen Schiff geschehen sei. Der durch zahlreiche Quellen bezeugte

Anspruch des Richters auf herrenlose Guter findet hier seine Bestatigung

fiir diesc niederrhcinische Gegend 3
. Bci dem Verhor handelt es sich offenbar

um die Feststellung der Grenzen zwischen dem Gericht zu Eversael, das

dem Grafen zu Moers gehorte und dem von Stromoers. In das Gebiet des

Kurfurstenthums Trier fiihrt Nr. 12 (S. 176), ein Reehtsspruch der Gemeinde

und der Sehoffen zu Giils an der Mosel (Kr. Koblenz, Burgerm. Winningen)

vom 13. November 1347, der in Uebereinstimmung mit dem reichen Material,

das der erste Band der Rheinischen Weisthumer zu Tage ftfrdern wird,

bekundet, dass die dortige Vogtei vom Abt von Siegburg herriihre.

Die grosse Mehrzahl der Stucke gehort abcr dem Erzstift Koln an.

Die Thatigkeit und die Besctzung des Bonner Sehoffengerichts ist bis

jetzt, da Zeugnisse dariiber kaura veroflfentlicht worden sind, so gut wie

unbekannt geblieben; nm so erfreulicher ist der Abdruck von fiinf Reehts-

spnichen dieses Gerichts aus der Zeit von 1375 bis 1392 (Nr. 3—7, S. 164—171),

welche insbesondere auch die Namen der urtheilenden Sehoffen anfiihren.

An diese Spriiche schliesst sich (Nr. 8, S. 171) eine Entscheidung des Erz-

bischofs Friedrich von Koln aus dem Jahre 1394 an, aus der hervorgeht,

dass Bonn Oberhof war fiir das Gericht zu Flerzheim (Kr. und Burgerm.

Rheinbach). Eine Urkunde des Erzbischofs Konrad von Hostaden vom 13 Juli

1248 (Nr. 21, 8. 189) giebt ein Wcisthum wieder, durch welches die Sehoffen

dieses Gerichts die Rechte des Vogtcs in den hier gelegenen Besitzungcn

der Abtei Heisterbach feststellen.

Weitlaufige und mannigfaltige Auskunft iiber die der Kbiner Abtei

von St. Kunibert im Dorf Mauenheim (Landkr. Koln, Burgerm. Longerich)

zustehenden grundherrlichen Rechte geben Protokolie und Weisthum von

1556 (Nr. 22, S. 191), welche ein bcreits im Archiv fiir Geschichte des Nicdcr-

rheins Bd. VI, S. 391 If. gcdrucktes lateinisches Wcisthum in willkommener

') Annalen dos historisclien Voreins fiir den Niederrliein H. XXXVI, S. 9.

*) Der Kauf vervollstttndigt^ offenbar den Erwerb, den die Abtei hier im Jahre

1256 gemacht hatte. Vgl. Pick in den Annalen des historisclien Vereins fur den Nieder-

rhein H. XXXIX, S. 6, Anm. 4; Clemen, Die Kunstdonkmaler des Kreises Moers S. 68.

3) Vgl. z. B. Loersch, Der Ingelheimer Oberhof S. 166, Nr. 107.
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Weise erganzen. Nr. 11 (S. 174) bietet ein Urtheil der Schoffen des Hof-

gerichts von St. Gercon in Koln vom 23. .Tuni 1306 iiber die Beschlagnahnie

von in der Herrsehaft dieses Stiftes liegenden Orundstucken zu Bickendorf

(Landkr. Koln, Burgerm. Miingersdorf). Die Urkunde der Schoffen von

„Guntersdorp u voni 28. Dezember 1334 (Nr. 13, S. 176) bckundet Abmachungen

zwischen den Tochtern des verstorbenen Hermann Hirzelin von Koln und ihrer

wieder verhciratheten und verwittweten Mutter iiber gcwisse ihnen durch den

Tod des ersteren zugcfallene Grundstiieke, sowie deren Verausscrung durch

Letztere. Der Ort, wo diese Grundstiieke liegen, ist wahrscheinlich Junkers-

dorf (Landkr. Koln, Biirgerm. Lbvenich), ein Guntersdorf, vvic der Hcraus-

geber in der Ueberschrift angibt, existirt nicht. Nr. 14 (S. 178) ist ein Weis-

thum der Schoffen von Kenten (Kr. und Burgerm. Bcrgheim) iiber die dem

Erzstift Koln hier zustehende Gerichts- und Grundherrlichkeit, erhoben auf

Veranlassung des Erzbischofs Fried rich von Koln am 23. September 1399.

In Nr. 15 (S. 181) stellen die Schoffen des zu den Besitzungen des Aachener

Marienstifts ziihienden Hofs von „Mertzen tt am 29. April 1364 die Verhaltnisse

des dem Wilhelm Waune zustandigen Gutes fest, welches in jenen Hot* gehort.

Es werden fiinfzehn Morgen als kurrabdig, neunundzwanzig Morgen als freies

Eigen bezeichnet, das Ganze wird von Wilhelm dem Marienstift verkauft und

aufgelassen. Die sechs Schoffen erklaren ausdriicklich, dass die Anwescnheit

von nur sechs von ihnen zur Besetzung des Gerichts genuge und die Rechts-

bestandigkcit der vor ihnen vollzogenen Handlungen freiwilliger Gerichts-

barkeit demnach zweifeilos sei. Der „hoif van Mertzen" ist sicher nicht

Merzenich im Kreis Diiren, wie der llerausgeber, allerdings zweit'elnd, vor-

schliigt; er wird wolil identisch sein mit Ober- oder Nieder-Merz (Kr. Jiilich,

Biirgerm. Aldenhoven), siidostlich von dem in der l
r

rkunde mehrfach ge-

nannten Oidtweiler (Kr. Geilenkirchen, Biirgerm. Baesweiier). Im Jab re 1795

besass das KrcJnungsstift zu „Ottweiler u im Amt Aldenhoven noch 144

Morgen 1
; nach unscrer Urkunde lag der Hof in der Herrsehaft des Reinart

von Schoenforst, dessen Amtmann jene mit seines Herrn und seinem eigenen

Siege I versieht.

Nr. 16 (S. 183) ist kein Urtheil, sondern Zeugniss der Schoffen von

Neuss vom 14. Mai 1435 iiber eincn Vertrag, der die Belastung eines Hauses

mit einer P>brentc unter Freigebung eines anderen Hauses festsetzt.

Nr. 20 (S. 186) ist ebenfalls kein Urtheil, sondern ein Weisthum vom

11. Juli 1379 iiber die Rechte des Kolner Mariengradcnstiftes zu Unkel.

Der Inhalt ist in vieler Beziehung charakteristisch. Die Gemeinde crkiart,

dass die Giiter des Stifts urspriinglich in zwciundzwanzig Lehen eingetheilt

gewesen seien, die alle in gleicher Weise bestimmte Abgaben hiitten zahlen

miissen. Es sei auch vorgesehrieben gewesen, dass kein Lehen weniger wie

dreissig Morgen enthalten und dass keins in mehr wie vier Theile zerfallen

') [Dumont], Hauptbuch und Verzeiehniss der im Jiilich-Aachener Bezirk befind-

lichen geistlichen LUndereien. Koln 1882, S. 5. — In der Urkunde muss es S. 181, Z. 20

v. o. heissen: -hender der heron hove".
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diirfe. Sie bekennt aber, dass die Theilung sehr viel weiter gegangen und

die Nachweisung der einzelnen Sti'icke nunmehr uuausfiihrbar sei. Das fiihrt

dazu, dass ohne Weiteres anerkannt wird, alle Guter, die Weinpacht zahleu,

seien als Stiftsgiiter anzusehen und das Gleiche sei der Fall bei den zahl-

reichen, zu Tausenden zahlenden Parzcllen, die die Gemcindeangehorigcn

als ihre cigenen und freie bezeichneten. Das Wcisthum erganzt in erfreuiicher

Weise dasjenige, welches in Lacomblets Archiv Bd. VI, S. 202, abgedruckt ist.

Drei der neu veroffentliehten Stiicke gehoren dera engeren Gebiet des

Aachener Geschichtsvereins an.

Zunftchst Nr. 10 (S. 178) vom 27. September 1337. Kein Urthe.il, wic

die Ueberschrift besagt, sondern nur Beurkundung von Vorgangen, die sich

im Gericht zu Burtscheid abgespielt habcn. Tilmann genannt Trilbuch und

seine Ehefrau haben dem Arnold, Hen*n zu Breidenbend, eine Erbrente von

zehn Mark verkauft und sie auf Grundstiicke gelegt, die sie von der Abtei

Burtscheid zu Erbpacht oder sonstwie geliehen hatten; die Abtissin macht

nun als Obereigenthiimerin von ihrem Retraktrecht Gebrauch und zieht die

Rente an sich durch Erstattung des Kaufpreiscs an Ritter Arnold. Letzterer

wird bekanntlich in zahlreichen Urkunden genannt: seit 1312 als Meier, seit

1315 und bis 1326 auch als Vogt, seit 1331 als Schoffe zu Aachen 1
. Im

Jahre 1334 hatte er noeh der Abtei, in der seine Tochter Nonne war, eine

nicht unbedeutende Erbrente geschenkt 2
. Der auf rein privatreehtlichcm

Gebiet sich bewegende Vorgang, den die Urkunde berichtet, ist iibrigens

unzweifelhaft nur ein Symptom der Streitigkeiten offentlichrechtlicher Art,

die in jener Zeit zwischen der Abtei und Arnold bestanden. Dieser hatte

von Schoffcn und Biirgern in Burtscheid — es ist nicht klar, auf welchen

Titel hin — einen Treueid entgegengenommen, hat sich aber im Jahre 1339

veranlasst gesehen, auf alle aus dieser Huldigung abzuleitenden Rechte zu

verzichteu und Schoffen wie Burger ihres Eides zu entbinden 3
. Fiir den

Geldverkehr ist es bezeichnend, dass Arnold auf die Frage des Gerichts, wo

er wunsehe, dass die Abtissin den angebotenen Kaufpreis der Rente hinter-

lege. antwortet: quod ante cambium regalis sedis Aquensis 4
.

Lehrreich in vielen Beziehungen ist Nr. 1 (S. 160), eine auf sehr ver-

wickeltem Sachverhait beruhende Erkliirung des Aachener Schoffenstuhls. Sie

ist ausgestellt „in crastino purificacionis gloriose virginis Marie, anno domini

millesimo trecentesirao nono", also wohl vom 3. Februar 1310 zu datiren 5
.

Die Richter und die Schoffen sind nicht namentlich angefuhrt, die Urkunde

hat aber eilf Siegel gehabt und der am Schlusse allein genannte Ritter und

') Vgl. Loersch, Achoner RechtsdenkmiUer S. 2o9, Regosten Nr. 95—111.
2
) Die Urkunde bei Quix, Die Frankenburg S. 139, Nr. 13.

3) Quix a. a. O. S. 143, Nr. 17.

4
) Die Urkunde bietet die Namen der Burtscbeider Scboffen. Statt „Petrus de

Erclenas" dttrfte wobl „Erclenciau
, statt Jobannes dictus haenu sieher „Haren" zu lesen

sein; ferner S. 174, Z. 1 v. o. statt „dom.a „dictumu
, das. Z. 17 v. u. nicht „armigeri'i

, sondern

„armigeru
.

6
; Vgl. Loersch, Achener Rechtsdenkmlller S. 243 ff.
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SehOffe Gerhard Anelant (statt „Gerd a
ist „Gerardus tt zu lesen) hat sich der

Siegel seiner Genossen bedient. Es haudelt sich urn Folgendes. Eiu zwischen

den Schoffen des kleinen Dorfes Horion 1 und dera die Abtei vertretenden

Kellner von Stablo schwebender Rechtsstreit, iiber dessen Gegenstand die

Urkunde keinen Aufsehiuss gibt, war von den SchOffcn von Stablo entschieden

worden. Die Schoffen von Horion legten Berufung ein beini Aachener Schoffen-

stuhl, der bekanutlich bis zum 16. Jahrhundert Oberhof fur Stablo gewesen

ist 2
. Das Aachener Gericht verschob zunftchst die Entscheidung und ersuchte

den Abt, seine Schoffen nach Aachen zu senden. Nach langerni ZOgern

sandte der Abt zwei Boten, die sich bezeichnender Weise darauf beschriinkten,

daran zu erinnern, dass der Abt Rcichsfurst sei, und daruin baten, ihn iu

seinen Rechten zu erhalten, worauf ihnen die Antwort wurde, das sei selbst-

verstandlich. Die Schoffen von Horion, die ungeduldig werden, verlaugen

ihrerseits nun auch, dass ^propter deum et propter honorera sacri Romani

imperii" ihnen das Urtheil gesprochen werde. Das geschieht denn schliesslich;

der Aachener Stuhl, der offenbar an der Richtigkeit des von den Klagern

vorgetragenen Sachverhaltes zweifelt, fiigt aber vorsichtig (und eigentlich

gegcn die Grundsatzc eines Kontumazialverfahrens) die Klausel hinzu „si

est ita". Darauf bringen die schon friiher in Aachen gewesenen Boten einen

Brief des Abts, in dem behauptet wird, dass die Schoffen von Horion einen

Vorgang aus dem vor den Schoffen von Stablo verhandelten Rechtsstreit in

Aachen falsch dargestellt hatten, was die Schoffen von Horion bestreiten,

ohne jedoch ihrerseits auf den von den Boten gemachen Vorschlag ein-

zugehen, es raOgo eine Strafsumme fur don Fall des Unterliegens hinterlegt

werden. Das Aachener Gericht erlangt nun endlich das personliche Erscheiuen

der Schoffen von Stablo, welche die in dem Brief des Abtes steheude Behaup-

tung ausdriicklieh bcstatigen. Es wird den Schoffen von Stablo auf-

gogeben, in Horion die Abmachungen festzustellen, iiber deren Inhalt der

Streit entbrannt ist. Dies geschieht in drei Terminen und die Schoffen v^on

Stablo wie die von Horion erscheinen schliesslich in Aachen mit den in Horion

niedergcschriebenen sich aber widersprechenden Aussagen der Zeugen. Das

Aachener Gericht verlangt deshalb von den Stabloern, sie sollten erklaren, welche

Aussagen sie fur die richtigen hielten, da sie Ja die Zeugen besser kannten.

Hierauf erfolgt die Erkliirung, dass sie cine derartige Entscheidung nicht zu

treffen vcrmOgen. Nun erst wird ^secundum ius et consuetudinem regalis

curie Aquensis, que caput est sacri Romani imperii cis Alpes u 3
, das Urtheil

gesprochen: die Schoffen von Horion kOnnteu den Abt aus den geschehenen

•; Horion, Belgien, Provinz Luttieh, Kanton Hologne aux Pierres, Qemeinde Horion-

Hozemont; vgl. Pol Vaux, Diotionnaire geographique de la province de Liege, 2. ed.,

Liege 1842, vol. II, pag. 128. Per Besitz von Stablo wird hier bestHtigt dnrch Lothar II.

in Urk. von 862, April 13. ; vgl. Bohmer-MUhlbaeher, Regeston dor Karolinger Nr. 1261

.

2) Vgl. Loersch bei Ha agon, Gesehichte Aehens Bd. I, S. 3fi9.

3
)
Diese feierliehe Berufung auf die hervorragende Stellung der Stadt and ihres

Gerichts erfolgt, nicht etwa deshalb, weil ein Reiehsfttrst Partei ist; sie war damals

stUndig in den Urtheilen und Rechtsweisungen des Aachener Schoflfenstuhls, wie Nr. %
S. 163, zeigt,
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Abmachungen in Ansprueh nehmen (alloqui) ; soweit er diese zugestehe, solle

der Abt sie auch ausftihren, soweit er sie nicht zugestehe dagegcn dem Recht

gemass handeln, sofern nicht die Schftffen von Horion ihre weitergehenden

Forderungen mit Urkunden, die der Abt oder der Konvent ausgestellt hatten,

oder mit dem Zeugniss des Konvents zu beweisen vermbchten. Ausdriieklieh

wird das erste, bedingungsweise erlassene Urtheil zuriiekgenommen.

Nr. 2 (S. 162) ist kein Urtheil, sondern em Weisthum oder Gntaehten

des Aaehener Schoffenstuhls vora 14. Juni 1312, das die Schoffen von Berg-

heim am 16. Juli 1313 verkiindigen und als fur sich maassgebend anorkennen,

indem sie zugleich bekundcn, dass nach den Grundsatzen und Yorschriften

des Weisthums gehandelt worden sei.

Die Sachlage ist die: der Ritter Gunther von Oberonsheiin (wo?) und

seine Ehefrau Agnes hatten den Wunsch, der Abtei von St. Klara zu Koln

ihren gesammten Grundbesitz, sowohl den zinspflichtigcn wie das frcie Eigen,

zu sehenken; sie haben deshalb in Gegenwart dreier Schoffen von Bergheim

das Aaehener Gerieht befragt, wie sie diese Sehenkung mit voller Rechts-

wirkung vollziehen konnten. Dieses erklart, Gunther (die Ehefrau wird

nicht genannt) miissc im Gerieht der belegenen Sache, „ubi bona sunt plaei-

tabilia", die Auflassung vornehnien. Die Schoffen von Bergheim bekunden

ihrerseits, die Auflassung sei von Gunther und dessen Ehefrau in richtiger

Form vorgenommen worden und bestatigen sodann das Recht der Abtei.

Die einzelnen Bestandtheile der Auflassung werden in derselben Weise

und in denselben Worten dargelegt und aufgezahlt, wie dies in zahlreichen

Aaehener Urkunden namentlich des 14. Jahrhunderts geschieht '. Eigenthum-

lich und bezeichnend, aber durchaus dem Gedankengang der Auflassung ent-

sprechend ist die Erklarung des Auflassenden, dass er nur noeh als Gast in

die Grundsti'icke ciutreten wolle 2
.

Dass das Gerieht von Bergheim in Aachen seinen Oberhof gehabt habe,

ist nirgends uberliefert, auch durch keine Wendung der vorliegenden Urkunde

angedeutet. Es handelt sich also wohl urn chic rein zufailige Anfrage, die

moglicherweise die einzige ist, die je von Bergheim nach Aachen gelangte.

Dass aber der Schoffenstuhl der Kronungsstadt in Ansprueh genommen

wurde, mag sowohl durch den Ruf des Gerichts wie durch die Beziehungen

') Vgl. z. B. die Urknnden in der Zeitsohrifb des Aaehener Geschiehtsvereins

Bd. I, S. 1*20 ff. und dio Bomerkungen von Sohm dazu in der Zeitschrift der Savigny-

Stiftmig far Rechtsgesch if.hto Bd. I, Germanist. Ahth., S. BH.

2
) S. 163, Z. 15 v. o. ist statt nficiens

u zu lesen: ^sedons (in primo matrimonio)"

S. 164, Z. 13 v. o. „simpliciteru statt ^simper". Der am Sehluss der Urkunde genannte
Meier ist der oben schon erwillinte Arnoldus, qui dicitur Parvus (nicht „primusu

), dor

Vogt heisst nicht de Bodenberg, sondern de Rodenburch ; vgl. Loersch, Achener Rechts-

denkmiller S. 259, Regest Nr.98. Der unleserliche Name eines Schoffen kann aus anderen

etwa gleichzeitigen Urkunden ergttnst werden ; es ist Arnold von Linnich (de Lynnlehe,

Lennege). In den Worten „Gerardus Anelant et Jacobus nunc militesu
ist ^nunc" sicher

der Familienname des Jakob, etwa Munt? Dieser SchOffe kommt in «len bisher bekannt
gewordenen Urkunden nicht vor.
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dor Herren von Bergheim, der Grafen von Julieh, zur Stadt Aachen und zu

deren Gericht veranlasst worden soin.

Die an dieser Stelle noch nicbt erwahnten tibrigen drei Stiickc gehoren

der Preussischen Rheinprovinz nicht an. Nr. 18 und 19 (S. 185) liegen aber

Aachen gcographisch naher, als die Angaben des Herausgebers vermuthen

lassen; sic starainen namlich nicht aus Utrecht, sondern aus Maastricht, wie

die Naraen der Strassen und der Schoffen ncbst anderen Finzelheiten beweisen.

Die erste enthalt die Kinweisung der Deutschordens Ballei Alten Bicsen in

den Besitz eines Hauses, des.sen Zins nicht bezahlt war. Die zweite beurkundet

die freiwillige Uebertragung dieses Hauses seitens des bisherigen Eigenthtimers

an die Gliiubiger nach Ablauf von Jahr und Tag. Offenbar hat er einen

Kaufpreis empfangen, von dem seiue Schuld abgezogen worden ist
1
.

Auch Nr. 9 (S. 172) gehort einem nicht weit von Aachen entfernten

Landstrich an. Bruestein ist namlich das in Belgien, Provinz Limburg, Arron-

dissement Hasseit, liegende Brusthem*. Die Urkunde ist kein Urtheil, sondern

Vertrag iiber einen der Jiilicher Busch genannten Wald, den der Herr von

Diepenbeck dem Deutschorden verkauft hatte. Es wird noch nachtraglich

festgestcllt, dass die Forster und Boten der Kiiufer in diesem Wald pfanden

dttrfen wie in den tibrigen Buschen des Ordens, ohne dass damit die Hoheit

der beiden Herren der Freiheit von Brusthem becintrtichtigt wiirde.

Bonn. Loersch.

'} In Nr. 19 muss es nicht „Heinricus Mannes u
, sondern „mnnens (super portnm . .)"

beissen. wie in Nr. 18 „Heinricum mimentem . .
."

2
j Do Corswiirem, Momoiro historiquo sur les aneiennes limites et circonscrip-

tions de In province do Limbourg, Bruxelles 1857, p. 233. Diepenbeck liegt im selben

Arrondissemont, vgl. ibis. p. 240, 242.
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Vom November 1891 bis zum Mai 1892 siud sieben Monatsversamm-

lungen gehalten, im Soininer 1892 drei Ausfliige unternommen worden. Auf

letztcren wurden die in so vieler Beziehung interessanten Stftdtc Montjoie,

Heinsberg und Erkelenz besucht. Ueberall haben die Vereinsmitglieder

liebenswiirdige Aufnahme und reiche Anregung gefunden, was vor allem den

freundlichcn Bemiibungen der Hcrren Oberpfarrer Dr. Pauly in Montjoie,

Rektor Luckerath in Heinsberg und Amtsgerichtsrath Schmitz in Erkelenz

zu verdanken ist.

Die Arbeiten fur das Aachener Urkundenbuch hat Hcrr Stadtarchivar

Pick, unterstutzt von Herrn Arehivassistcnten Dr. Lulves, soweit gefordert,

dass deren Abschluss fur die ftlteste Zeit (bis 1200) bis zum Jahrc 1894

crwartet werden darf.

Die jahrliche Gcneralversammlung wurde am 12. Oktober 1892 um
ll 1

/2 Uhr im Kurhaus zu Aachen abgehalten. Eine reiche Sammlung von

Pliinen und Ansichten der Stadte Aachen und Burtscheid, sowie von Ab-

bildungen einzelner Geb&ude und Vorgiinge war hier aufgesteilt. Herr

Strafimstaltspfarrer Schnoek, der Stcllvertreter des am Erscheinen verhinderten

Vorsitzenden, berichtete zunachst iiber die Thatigkeit des Vereins unci die

Zahl seiner Mitglieder. Zu Anfang des verflossenen Vcreinsjahrcs waren

deren 611 vorhanden, von denen der Verein durch Ausscheiden oder Tod

35 verloren hat; da aber 88 neuc Mitglieder bcigetretcn sind, ist die Gesammt-

zahl auf 664 gestiegen. Das Andenken dor Verstorbenen chrte die Versamm-

lung durch Aufstehen.

Der Schatzmeister des Vereins, Herr Stadtvcrordncter Ferdinand Kremer,

gab folgcnde Uebersicht iiber die Gcldverhftltnisse des Jahres 1891:

Die Einnahmen umfassen

1. den Kassenbestand aus dem Vorjahr 2563 M. 56 Pf.

2. den Beitrag der Stadt Aachen fiir die Zeit vom

1. April 1891 bis 31. Marz 1892 1000 „
— „

3. die Beitrftge von 613 zahlendeu Mitgliedern . . 2452 „ —
r

4. ruckstandige Beitrftgc aus 1890 16 „ v

5. Ueberschuss des Ausflugs nach Linnich .... 4 T —
v

6. den Ertrag aus abgesetzten Exemplaren der Zeit-

schrift 51 „ — v

7. den Ertrag aus abgesetzten Exemplaren von Sonder-

abdrucken 36 „ — „

8. die Zinsen der Sparkasse 75 „ 82 „

zusammen . . 6198 M. 38 Pf.

Digitized byVjOOQIC



290 Chronik des Aachener Geschichtsvereins 1891/92.

Die Ausgaben umfassen

1. Druckkosten fiir Bd. XIII der Zeitschrift und

andcres 1590 M. 17 Pf.

2. Honorarc 1341 „ 20 „

3. Inserate 87 „ 19 „

4. Buchbinderarbeit, Papier, Briefumschlage ... 60 „ 85 „

5. Portoauslagen 249 „ 46 „

6. Verschiedenes 35 „ — „

zusammcn . . 3363 M. 87 Pf.

Es verblieb demnacb cin Kassenbcstand von . . 2834 M. 51 Pf.

Das Vereinsvermogen, welches Endc 1890 2563 M. 56 Pf. betrug, hat

sich also im Laufe des Jahres 1891 urn 270 M. 95 Pf. vermehrt.

Die Herreu Gustav Kessclkaul, Arthur Loersch und Wilhclm Matthec

haben dem ihnen am 20. Oktober 1891 ertheilten Auftrag cntsprechend die

Kassenverwaltung fiir das Jahr 1891 am 5. Oktober 1892 gepriift. Dem
Schatzmeister wie den Revisoren dankte der Vorsitzende Namens des Vereins.

Die genannten Herreu wurden in ihrem Arat fiir die Bechnung des Jahros

1892 wiederum bestatigt.

Die Versammlung ernannte einstimmig auf Antrag des Vorstandes

(vgl. diese Zeitschrift Bd. XIII, S. 286) Hcrrn Stadtarchivar Pick zum Ebren-

mitglied und beschloss, dem zweiten Satz des § 12 der Vereinsstatuten fol-

genden Wortlaut zu geben: „Diesclben leitet der Vorsitzende des Vereins

oder dessen Stellvertreter".

Hcrr Stadtverordnetcr Hauptmann a. 1). Beindt erfreute die zablroich

anwesenden Mitglieder durch einen Vortrag fiber die Entstehung und Ent-

wickelung des stadtischen Suermondt-Museums, welches dann u liter seiner

sachkundigen Fiihrung besichtigt wurde. Ein grosser Theil der Versamm-

lung vereinigte sich darauf zum Mittagessen im Kurhause.

Der Vorstand hat fiir die Monatsversammlungen, wolche in dem ueu

crrichtcten Saale des Gasthofs zum Elephanten abgehaiten werden sollen, deu

ersten Mittwoch jedes Monats vora November 1892 Ins Mai 1893 bestimmt.

Wahrend der Sommermonate des niichsten Jahres sollen einige Ausfliige

stattfinden.
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Verzeichniss

der

Mitglieder des Aachener Geschichtsvereins.
(Geschlossen Endc Oktober 1892.)

A. Vorstand.

Vorsitzender : Loersch, Dr. H., Oebeimer Jnstizrath und ordentlicher

Professor der Kechte in Bonn.

Stellvertretender Vorsitzender : Schnock, H., Strafanstalts-Pfarrer in

Aachen.

Sehriftfiihrer: Bcrndt, F., Hauptmann a. D. n. Stadtverordneter in Aachen.

Schollen, M., Sekret&r der Staatsanwaltschaft in Aachen.

Schatzmeister : Kremer, F., Buchhftndler und Stadtverordneter in Aachen.

Wissenschaftlichcr Ausschuss: Loersch (s. o.).

Schnock (s. o.).

Fromm (s. ti.)

Beisitzer: Co els, Dr. Freiherr F. von, Land rath des Landkreises Aachen

in Aachen.

Frentzen, G., Professor der techu. Hochschule und Regierungs-

Baumeister in Burtseheid.

Fromm, Dr. E., Stadtbibliothekar in Aachen.

Greve, Dr. Th., Realgymnasiallehrcr in Aachen.

Kuetgens, P., Stadtverordneter in Aachen.

Middeldorf, I'., Biirgermeister der Stadt Burtseheid in Burt-

seheid.

Oppeuhoff, Dr. Th. F., Geheimer Ober-Justizrath und Land-

gerichts-Prftsident in Aachen.

Pelzcr, L., Oberburgermeister der Stadt Aachen in Aachen.

Schwenger, Dr. H., Gymnasialdirektor in Aachen.

Wacker, Dr. C, Gynmasiallehrer in Aachen.

Nach § 10 der Statuten kooptirte Mitglieder des Vorstandes:

Oppenhoff, F., Gymnasiallehrer in Aachen.

Pick, R., Stadtarchivar in Aachen.

Plank er, S., Ehrenstiftsherr und Stadtdechant in Aachen.

Rhoen, C, Architekt in Aachen.
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292 Verzeichniss dcr Mitglieder.

B. Ehrenmitglieder.

Pick, R., Stadtarchivar in Aachen.

Wcise, L. von, Geheimer Regierungsrath und Oberbiirgermeister a. D. in

Burtscheid.

Wings, Dr. P., Rentucr in Aachen.

C. Korrespondirende Mitglieder.

Gross, H. J., Pfarrer in Osterath.

Milz, Professor Dr. H., Gymnasialdirektor in Kiiln.

Oidtman, E. von, Hauptmann und Kompagniechef im Regiment Ktfnigin

in Koblenz.

Pauls, E., Apotheker in Bedburg.

Rovenhagen, Dr. L., Regierungs- und Schulrath in Dusseldorf.

Scheins, Dr. M., Gymnasialdirektor in Mtlnstereifel.

D. Mitglieder 1
.

Adams, J. W., Gutsbesitzer in Elmpt. 1886.

Adams, Hub., Notar in Aachen. 1890.

Alsters, Professor Dr. N., Gymnasiallehrcr in Aachen. 1879.

Arenbcrg, Prinz Ph. von, bisch. gcistl. Rath in EichsUltt. 1879.

Arens, Dr., Kreisphysikus in Erkelenz. 1892.

Aretz, W., Biirgermeister in GeveLsdorf. 1879.

Aretz, H. A., Landgcrichtsrath a. D. in Aachen. 1879.

Aretz, Lehrer an der hoheren Schule in Heinsberg. 1892.

Bacciocco, Vikar in Gcreonswciler. 1879.

Baden, Jos., Bildhauer und Maler in Aachen. 1890.

Baden, P., Lehrer in Forst. 1891.

Barth, R., Buchhandler in Aachon. 1879.

Baum, J., Redakteur in Crefeld. 1891.

Baumeister, H., Apotheker in Inden. 1879.

Baumeister, Lehrer an der hoheren Schule in Heinsberg. 1892.

Baur, A., Professor in Dusseldorf. 1887.

Baur, H., Bergrath in Aachen. 1888.

Bayer, E., Steuerrath in Aachen. 1883.

Beaucamp, C, Rechtsanwalt in Aachen. 1879.

Beau camp, Dr. E., Arzt in Aachen. 1887.

Beck, Dr. A., Seminardirektor in Bruhl. 1879.

Becker, J., Notar in Blankenhcim. 1879.

Becker, J., Pfarrer in Hallschlag. 1886.

') Der Vorstnnd bittot dio verehrlirhen Veroinsmitglieder, VerHndemngen in

Stellung und Wohnort dem Sehatzmeister des Vereins, Herrn Stadtverordnet«n Ferd.
Kremer in Aachen, gefftlligst anzeigen zxi wolk*n.
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Beissel, Aug., in Aachen. 1885.

Beissel, L., Fabrikant und Stadtverordneter in Aachen. 1879.

Beissel, M. W., Itentnerin in Aachen. 1889.

Bellesheim, Dr. A., Kanonikus in Aachen. 1886.

Bender, Pfarrcr und Superintendent in Linnich. 1891.

Berg, P., Pfarrer in Forst, 1889.

Bergh von Trips, Graf Max, in Hemmersbach. 1879.

Bering, Hotelbesitzer in Heinsberg. 1892.

Berndt, F., Hauptmann a. D. und Stadtverordneter in Aachen. 1879.

Bertram, F., Kaufmann in Aachen. 1890.

Bertrams, Dr., Rechtsanwalt in Aachen. 1886.

Beurden, van, Katastergeometcr in Roermond. 1891.

Beys, Dr. F., Arzt und Beigeordneter in Linnich. 1891.

Bibliothek der Stadt Aachen. 1879.

Bibliothek der Kasinogesellschaft in Aachen. 1886.

Bibliothek des Landkreises Aachen. 1886.

Bibliothek der Lehrer in Aachen. 1890.

Bibliothek des Lcscziuimers im Kurhaus in Aachen. 1886.

Bibliothek der Gemeinde Alsdorf. 1889.

Bibliothek der Gemeinde Bardenberg. 1889.

Bibliothek der Ritterakademie in Bedburg. 1879.

Bibliothek der Gemeinde Broich. 1888.

Bibliothek des Biirgermeisteramts in Burtscheid. 1879.

Bibliothek der Gemeinde Cornelimunster. 1879.

Bibliothek der Stadt Duren. 1879.

Bibliothek, Landes-, in Dttsscldorf. 1886.

Bibliothek der Gemeinde Eilendorf. 1888.

Bibliothek der Stiramen aus Maria Laach in Exaeten. 1887.

Bibliothek der Gemeinde Forst. 1888.

Bibliothek der landwirthschaftlichen Winterschule in Geilcukirchen. 1890.

Bibliothek, Graflich Mirbachsche, auf Schloss Harff. 1879.

Bibliothek der Lehrer des Kreises Heinsberg. 1879.

Bibliothek der Gemeinde Herzogenrath. 1889.

Bibliothek des Biirgermeisteramts in Jtilich. 1879.

Bibliothek des Progymnasiums in Jtilich. 1879.

Bibliothek der Stadt Koln. 1879.

Bibliothek des Biirgermeisteramts in Linnich. 1879.

Bibliothek des Gymnasiums in Neuss. 1879.

Bibliothek des Laudrathsamts in Neuss. 1888.

Bibliothek des Biirgermeisteramts in Rheydt. 1879.

Bibliothek der Gemeinde Weiden. 1888.

Bibliothek der Gemeinde Wiirselen. 1888.

Biesing, Fritz, Reutner in Aachen. 1892.

Binz, Dr. K., Professor und Geh. Medizinalrath in Bonn. 1886.
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Birgelen, V., Direktor der Korbflechtschule in Heiusberg. 1892.

Blceser, R., Bergassessor in Kohlseheid. 1879.

Bock, Dr. A., Reichstagsabgeordnetcr in Aachen. 1879.

Bockeler, Direktor am Gregoriushaus in Aachen. 1882.

Boffin, J., Gerichtsvollzieher in Enskirchen. 1888.

Bolten, K., Rechnungsrath in Erkelenz. 1879.

Bongartz, Dr., Apothoker in Aachen. 1886.

Bornebiisch, 0., Kaufmann in Rothe Erde. 1879.

Boschheidgen, Dr. jr., Referendar in Niep bei Crefeld. 1891.

Bott, Biirgernieister in Eilendorf. 1879.

Brachel, Frciherr von, Rittergutsbesitzer in Jiilich. 1879.

Brachel, Freiherr von, Rittergutsbesitzer auf Burg Tetz. 1879.

Brand, J. A. J., Pfarrer in Alsdorf. 1892.

Brandenberg, J., in Oberforstbach. 1880.

Brandts, Dr., Sanitatsrath in Linnich. 1891.

Braun, Dr. J. W., Domkapitular und geistl. Rath in Koln. 1879.

Braun, Wilh., Brauereibcsitzer in Montjoie. 1892.

Bretschneider, Wittwe Karl, in Aachen. 1883.

Breucr, A., Kaufmann in Heinsberg. 1892.

Breuer, J., Oberpfarrer und Dechant in Blankenhcim. 1879.

Breucr, Direktor der Volksbank in Heinsberg. 1884.

Broich, Freiherr von, Geheimer Oberregierungsrath und vortrag. Rath

in Berlin. 1879.

Broich, Freiherr von, Bilrgermeister in Schbnau. 1888.

Bruch, N., Kaufmann in Aachen. 1879.

Bruch, R., Fabrikant in Aachen. 1879.

Bruckner, Dr. K., Arzt in Aachen. 1882.

Bruggemann, Feuerversicherungsdirektor in Aachen. 1879.

Buchkrcmcr, Privatdozent in Aachen. 1891.

Buck en, Win., Uhrmacher in Aachen. 1892.

Bullion, Graf, k. b. Hauptmann in Wilrzburg. 1888.

Blind gens, Kaplan in Borbeck. 1888.

Btlttgenbach, J., Rechtsanwalt in Aachen. 1879.

Burggraf, F., Kaufmann und Beigeordneter in Linnich. 1879.

Buschmann, Dr. Jos., Stiftspropst in Aachen. 1891.

Butenberg, H., Fabrikant in Aachen. 1891.

Byns, H., Biirgermeister a. D. in Andernach. 1882.

Cazin, F., Mechan. Engineer in San Luis Potosi. 1889.

Chorus, Emil, Lieutenant in Koln. 1892.

Chris toffel, A., Kaufmann in Montjoie. 1879.

Claer, E. von, Referendar a. D. und Gutsbesitzer in Vilich. 1884.

Claessen, M. J., Oberregierungsrath a. D. in Aachen. 1879.

Clacssen, Th., Notar und Justizrath in Erkelenz. 1879.
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Clar, M., Gynmasiallehrer in Aachen. 1886.

Classen, Job., Kaufmann in Aacben. 1890.

Glaus sen, F. J., Burgenneister in Doveren. 1879.

Clemen, Dr. P., in Bonn. 1889.

Clemens, P. Jos., Vorsitzender des Kircbenvorstandes in Erkelcnz. 1892.

Cockcrill, A., Rentnerin in Aacben. 1879.

Cocke rill, H., Rentuer in Burtschcid. 1886.

Cocke rill, J., Rentuer in Aacben. 1879.

Coellen, Th. von, Recbtsanwalt in Koln. 1888.

Co ell en, von, Direktor in Colmar. 1880.

Cools, Freiin M. von, in Aacben. 1879.

Co els, Dr. Freiherr F. von, Laudrath in Aacben. 1879.

Coenen, J., Gerichtsscbreiber in Geilenkircbeu. 1886.

Compes, Dr. P., Arzt in Aacben. 1888.

Conrad, W., Apotheker in Aachen. 1887.

Comely, Btlrgermeister a. D. in Elchenrath. 1890.

Corsten, H., Pfarrer in Mausbach. 1891.

C oss man n, J., Mobelfabrikant in Aachen. 1879.

Cremer, P., Rektor in Emmels. 1879.

Creutz, M., kdnigl. Rentmeister in Aldenboven. 1879.

Creutzer, A., Buchhandler in Aachen. 1879.

Cron, M., Kaufmann in Aachen. 1879.

Clipper, Job., Tucbfabrikant in Burtscheid. 1888.

Curio, P., Rcntner in Aacben. 1885.

Curtius, Dr. A., Gymnasjallehrer in Koln. 1886.

Dahmen, F., Kaufmann in Aachen. 1888.

Dahmen, J., Pfarrer in Granteratb. 1879.

Dahmen, Notar in Gangelt. 1887.

Da inert, H. F., Professor an der teebn. Hochschulc in Aachen. 1879.

Daniels, Notar in Dilren. 1892.

Decker, W. J., Gutsbesitzer in Milntz. 1879.

Deden, Wwe. A., Rentnerin in Aachen. 1886.

Degeu, H., Amtsgerichtsrath in Bonn. 1879.

Degen, Dr. ph., Professor in Aachen. 1879.

Dclhaes, P. L., Kaufmann in Aacben. 1887.

Delius, K., Kommerzienratb in Aachen. 1879.

Delius, R., Fabrikant in Aachen. 1883.

Demmer, E., Pfarrer in Eschvvciler. 1879.

Deussen, Job., Pfarrer in Heinsberg. 1892.

Deutz, J., Dcebant in Kirchrath. 1879.

Dobbeler, von, Major in Erkelenz. 1892.

Dobbelsteiu, Fabrikant in Aachen. 1892.

DOrnemann, J. H., Pfarrer in Bardenberg. 1891.
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D oh men, A., Geometer in Linnich. 1891.

Dohmen, Dr. H., Arzt in Simtnerath. 1879.

Dounen, H. J., Vikar in Niederpleis. 1891.

Dresemann, Dr. 0., Redakteur in KGln. 1885.

Ebbing, beigeordn. Burgermeister in Aachen. 1888.

Eckerts, W., Apotheker in Rauderath. 1879.

Eckertz, Dr. G., Professor in Koln. 1879.

Emster, C. van, Sparkassenbeamter in Aachen. 1887.

Endcpols, H., Notar in Aachen. 1879.

Engelen, W., Kommunal-Stcuercmpfanger in Uebach. 1891.

Erasmus, Dr. K., Chefarzt in Crefcld. 1887.

Erckens, 0., Gch. Kommerzienrath in Burtscheid. 1879.

E re kens, R., Kommerzienrath u. beigeordn. Burgermeister in Burtscheid. 1879.

Esser, Amtsrichter in Eschwciler. 1891.

Esser, Dr., Kreisschulinspektor in Malmedy. 1879.

Esser, F., Kaufmann in Burtscheid. 1879.

Esser, W., Bttrgermcister in Brachclen. 1879.

Esser, Joh., Kaplan in Aacben. 1888.

Esser, J., Fabrikant in Aachen. 1879.

Esser, J. M., Hauptlehrer in Aachen. 1887.

Eynattcn, Freiherr von, Hauptmann in Bonn. 1879.

Fah renk amp, L., Kaufmann in Aachen. 1891.

Feldmaun, F., Mineralwasscrfabrikant in Strassburg i. E. 1890.

Fellinger, Wittwe K., Rcntnerin in Aachen. 1879.

Felten, Dr. J., Professor in Bonn. 1888.

Fey, J., AmtsgerichtBsekretar in Langcnbcrg. 1885.

Fine ken, L., Reutncr in Aachen. 1891.

Fischenich, F., Gutsbesitzer in Gangelt. 1879.

Fischer, Dr. A., Domkapitular und Wcihbischof in Koln. 1879.

Fischer, J. J., Kaufmann in Haaren. 1879.

Fisenne, L. von, Rentner in Aachen. 1879.

Fiscnne, L. von, Architekt in Gelscnkirchen. 1888.

Flamm, F. W., Kaufmann in Aachen. 1886.

Flcuster, W., beigeordn. Bttrgermcister a. D. in Aachen. 1879.

Fiirster, J., Kaufmann in Aachen. 1886.

Forckenbeck, 0. von, Burgermeister a. D. in Aachen. 1882.

Franck, Dr. Joh., Professor der germanischen Philologic in Bonn. 1886.

Frank, Dr. P., Sanitatsrath in Aachen. 1887.

Frantzen, J., Descrvitor in Eller. 1889.

Frantzen, Fabrikant in Inden. 1879.

Frentzen, G., Professor an der techn. Hochschulc und Rcgierungsbauraeister

in Burtscheid. 1886.
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Fritz, Dr., Gymnasiallehrer in Aachen. 1886.

Fritz, M., Regierungssekretar in Aachen. 1891.

Froitzheim, J., Rechtsauwalt in Jtilich. 1879.

Fromm, Dr. phil. E., Stadtbibliothekar in Aachen. 1889.

Frowein, Verwaltuugsgerichtsdirektor in Burtscheid. 1888.

Flilles, C., Kaufmaun in Aachen. 1892.

Fiissenieh, K., Kaplan in Morken. 1879.

Fuhrmanns, Biirgermeistcr in ALsdorf. 1888.

Fuss, Dr. M., Gymnasialdirektor in Strassburg. 1879.

Gansewinkel, Lehrer in Bettendorf. 1891.

Geller, Jos., Kaufmaun in Aacheu. 1888.

Geller, J., Rentuer in Aachen. 1886.

Genuit, Th., Rentmcister in Ottenfeld. 1879.

Gcyr, Freiherr von, in Miiddershcim. 1879.

Geyr, Freifrau von, in Aachen. 1879.

Giesen, Oberpfarrer in Reifferscheid. 1887.

Giesen, Rechtsanwalt in Aachen. 1888.

Giesen, C, Justizrath und Notar in Aachen. 1887.

Giesen, K. H. J., Nadelfabrikant in Aachen. 1888.

Gilles, A., Kaplan in Aachen. 1891.

Gils, Jos. van, Redakteur in Geilenkirchcn. 1892.

Gilson, H. M., Kaufmaun in Aachen. 1887.

Gimken, F., Pastor in Grosshau. 1879.

Glasmachers, A., Regierungs- und Schulrath in Aachen. 1883.

Goecke, Dr., ReaLechuloberlehrer in Aachen. 1887.

Goerschen, R. von, Assessor a. D. in Aachen. 1879.

Goeters, H., Kaufmann in Rheydt. 1884.

G Slier, J., Dechant in Simmerath. 1888.

Goltz, Dr. Freiherr von der, Regierungsrath in Gumbinnen. 1879.

Gottwald, F., Pfarrer in Mulheim. 1879.

Grand-Ry, A. von, Rittergutsbesitzer in Bonn. 1884.

Greve, Dr. Th., Realgymnasiallehrer in Aachen. 1879.

Grimme, Postrath in Aachen, 1891.

Grcving, cand. theol. in Munchen. 1891.

Gronow, Eisner von, Regierungsrath in Aachen. 1889.

Gross, H. J., Pfarrer in Ostcrath. 1879.

Grotzfeld, Anna, Lchrerin in Aachen. 1892.

Grube, H., Stadtgartendirektor in Aachen. 1891.

Grubenbccher, J. J. E., Pfarrer in Broich. 1879.

Gr tttcr s, Robert, in Aachen. 1892.

Haainers, Rentner in Heinsberg. 1892.

H abets, J., Staatsarchivar in Maastricht. 1880.
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Hal fern, F. von, Fabrikant in Burtscheid. 1879.

Halfern, Wittwe von, Rentncrin in Burtscheid. 1879.

Hammers, H., Photograph in Aachen. 1879.

Hammerstein, Freihcrr von, General in Hildesheim. 1879.

Hansen, Dr. J., Stadtarchivar in Koln. 1883.

Ha r less, Dr. W., Staatsarchivar und Geh. Archivrath in Diisseldorf. 1879.

Ha

r

sch, Lehrer in Ucbach. 1891.

Hartma n n, von, Regierungsprasident in Aachen. 1892.

Ha sen clever, It. W., Generaldirektor in Aachen. 1879.

Hauser, P., Kreis-Ausschuss-Sekretar in Schleiden. 1888.

Hay, Hypothekenbewahrcr in Geilenkirchen. 1890.

Flecking, Dr., Sanitatsrath und Kreisphysikus in Saarburg. 1892.

Heck nor, A., Buchbindereibesitzer in Aachen. 1888.

Heimbach, L., Apothekor in Eschweiler. 1879.

Heinen, Dr., Arzt in Aachen. 1889.

II cine it, W. J., Pfarrer in Langbroich. 1879.

He in rich s, BUrgcrmeister in.Elmpt. 1886.

Helpenstein, Dr , Recktsanwait in Aachen. 1887.

Henrici, K., Professor an der tcchn. Hochschule in Aachen. 1879.

Hens en, F., in Brachelen. 1879.

Hensen, P., Stadtverordneter in Aachen. 1889.

Hermandung, G., Lehrer in Aachen. 1891.

Hermanns, Postmeister in Erkelenz. 1892.

Hcrren, Job., Architekt in Aachen. 1891.

Hertzog, Gericktsrefcrcndar in Aachen. 1889.

Hester, A. S. A., Pfarrer in Vicht. 1891.

Hetjens, L. M., Rentner in Aachen. 1879.

Hcusch, A. jun., cand. iur. et cam. in Berlin. 1885.

Heuser, A., Fabrikant in Aachen. 1879.

Heydinger, J. W., Pfarrer und Schulinspektor in Schleidwciler. 1879.

Heynen, Redakteur in Linnich. 1891.

Hilgers, Jos., in Kuckkoven. 1892.

Hilgers, P., Notar in Koln. 1879.

Hilgers, Freiherrvon, Pr.-Lieutenant im 5. Ulanen-Reg. in Dtlsseldorf. 1879.

Hilgers, Biirgermeister in Gcrdcrath. 1879.

Hilgers, Referendar in Erkelenz. 1892.

Hillemanns, J., Stadtverordneter in Burtscheid. 1883.

Hoeniger, Dr. R., Professor in Berlin. 1882.

Hoeninghaus, W., Kaufmann in Aachen. 1879.

Hoc sch, 0., Agent in Aachen. 1886.

Hoevcler, Dr., Gymuasiallehrer iu Koln. 1886.

Hoffmann, von, President der Hauptverwaltung der Staatsschulden in

Berlin. 1879.

H oiling, Frciherr M. von, Rentner in Burtscheid. 1886.
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Hoi turn, von, Notar in Geilenkirchen. 1889.

Horn, Franz, Iientner in Brachelen. 1891.

Hosteler, Ch., Religionslehrer am Progymnasiuni in Rheinbach. 1879.

Hoster, A., Pfarrer in Ucbach. 1879.

Houx, Lcbrer in Ehnpt. 1879.

Hoyer, C, Hotelbesitzer in Aacben. 1888.

Hoyer, ()., Hotelbesitzer in Aacben. 1879.

Hube, M., Kaufmann in Aachen. 1891.

Hilffer, Dr. H., Professor d. Rechte u. Gehcimer Justizrath in Bonn. 1879.

Hills, F. W. von, Direktor in Aacben. 1879.

Hupertz, F. W., Bergmeister a. D. und Generaldirektor in Mechernich. 1879.

Immelen, H., Chefredakteur in Aachen. 1884.

I ven, V., Stadtverordueter und Gutsbesitzer in Breitenbend. 1891.

Jacobs, Paul, Dachdeckcrineister in Aachen. 1891.

Jan sen, H. N., Kaufmann in Aachen. 1892.

Jansen, Ewald, Kaufmann in Montjoie. 1892.

J an sen, Ingenieur in Duren. 1879.

Jans sen, Rektor in Montjoie. 1892.

Jans sen, W. L., Land rath z. D. in Burtscheid. 1887.

Johnen, M. J., Dechant und Ehrendomherr in Rohe. 1891.

Jiilich, L. H., Pfarrer in Lammersdorf. 1879.

Jungbluth, Rentncr in Aldenhoven. 1879.

Jungbluth, Dr. B., Arzt in Aachen. 1879.

Juugbluth, L., Justizrath in Erkelenz. 1879.

Kaatzer, Herra., Buchdruckereibesitzer in Aachen. 1887.

Kiintzeler, Chapelain aux Surdents, Belgien. 1888.

Kahlau, H. J., Kaufmann iu Aachen. 1887.

Kaufmann, Dr. M., Arzt in Aachen. 1886.

Kauhlen, J. H. H., in Hcmmerden. 1882.

Kaulhausen, W., Fabrikant in Aachen. 1886.

Keller, Dr., Kreisschulinspektor in Aachen. 1887.

Keller, E., Gerichtsschreiber in Dttren. 1879.

Keller, J., Brauereibesitzer in Linnich. 1891.

Kelletcr, Dr. F., Gymnasiallehrer in Aachen. 1888.

Kelleter, H., cand. phil. in Koln. 1889.

Kemp, H., Lehrer in Oidtweiler. 1891.

Kern, A., Kratzenfabrikant in Aachen. 1887.

K erst gens, Gymnasiallehrer in Oberlahnstein. 1888.

Kesselkaul, G., Kaufmann in Aachen. 1879.

Kesselkaul, R., Komraerzicnrath in Aachen. 1879.

Kens sen, Dr. H. jun., Archivassistent in Koln. 1884.
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Kirchertz, A., Stadtvcrordneter in Linnich. 1891.

Kistermanns, Kaplan in Munstercifel. 1886.

Klausencr, E., Kaufmann in Aachen. 1887.

Klee, konigl. Rentmcister in Roetgen. 1879.

Klein, Bttrgernieister in Wasscnbcrg. 1886.

Klein, ()., Lehrer in Wcvelinghoven. 1879.

Kleinen, H., Burgernieister in Geinttnd. 1879.

Kloth, J., Kaufmann in Aachen. 1886.

Knicpcn, Gyiunasiallehrer in Posen. 1879.

Knops, F., Tuchfabrikant in Burtscheid. 1886.

Koch, H. H., Divisionspfarrer und Militaroberpfarrer in Frankfurt a. M. 1879.

Kochs, Frau Dr., in Bonn. 1886.

Kockcrols, K., Gutsbesitzer und Major in Oidtweiler. 1879.

Koncrtz, P. J., Kratzenfabrikant in Burtscheid. 1886.

Krabb, H., Tuchfabrikant in Aachen. 1879.

Krabbcl, Ohr., Repetcnt in Bonn. 1879.

Krapoll, Gerichtsasscssor in Heinsberg. 1892.

Kratz, R., Oberpfarrcr und Dcfinitor in Eschweiler. 1887.

Kreins, F., Pfarrer in Susterseel. 1879.

Kremer, F., Bucbhandlcr und Stadtverordnetcr in Aachen. 1887.

Kremers, Lehrer in Heiusberg. 1892.

K rich el, Dr. A., Rogierungs- und Schulrath in Metz. 1879.

K rich el, L., Pfarrer in Anrath. 1887.

Krick, Dr. F. J., Gymnasialobcrlehrer in Burtscheid. 1889.

Kroll, M., Pfarrer in Hoenningcn. 1881.

Kuctgcns, P., Stadtvcrordneter in Aachen. 1879.

Kuetgens, H., Rentner auf Gut Neuenhof bei Kiiln. 1886.

K upper, kiJnigl. Rentmcister in Linnich. 1891.

K Uppers, A., Landgerichtsrath in Aachen. 1891.

Kttsters, W., Landgerichtsrath in Burtscheid. 1891.

Kuth, Kaufmann in Diiren. 1892.

Kux, J., Rechtsauwalt in Aachen. 1879.

Laaf, Dr. F. J., Arzt in Burtscheid. 1888.

Labeyc, J. B. J., Pfarrer in Walhorn. 1892.

Lamberz, E., Tngenicur in Aachen. 1888.

Lammertz, L. jun., Gutsbesitzer auf Neu-Mcrberen. 1886.

Lammertz, L., Fabrikant in Aachen. 1883.

Landsberg, Dr. E.," Professor der Rechte in Bonn. 1891.

La Ruellc, Buchdruckereibesitzer in Aachen. 1885.

Laurent, J., Stadtbaumcistcr in Aachen. 1886.

Lempertz, Gerichtsasscssor in Erkelcnz. 1892.

Lennartz, H. J., Domschatzmeister in Aachen. 1879.

Lethen, Postmeister in Linnich. 1891.
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Leykam, Freifrau von, auf Schloss Elsum. 1879.

Lingens, Frz., Tuchfabrikant in Aachen. 1886.

Lingens, H., Tuchfabrikant in Aachen. 1888.

Lin gens, Dr. J., Reicbstagsabgeordneter in Aachen. 1884.

Linse, E., Architekt in Burtscheid. 1887.

Lochner, E., Tuchfabrikant und Stadtverordneter in Aachen. 1891.

Loerper, J., Pfarrer in Haaren. 1887.

Loersch, Alb., Tuchfabrikant in Aachen. 1879.

Loersch, Arth., Tuchfabrikant in Aachen. 1879.

Loersch, Dr. H., Geh. Justizrath und Professor der Rechtc in Bonn. 1879.

Lucius, K., Rentner in Aachen. 1879.

Ludewig, Dr., Rechtsanwalt in Burtscheid. 1890.

Luckerath, W., Rektor der hiihern Schule in Heinsberg. 1879.

Lulsdorf, von, Hauptraann a. D. in Callies. 1889.

Lurk en, J., Rcchtsauwalt in Aachen. 1879.

Luxembourg, Dr. M. R., Sanitiitsrath in Aachen. 1888.

Maas, J. B., Rechtsanwalt und Justizrath in Aachen. 1879.

Macco, H. F., Fabrikant in Aachen. 1884.

Marjan, H., Realgymnasial-Oberlehrer in Aachen. 1889.

Marx, R., Kaufmann in Aachen. 1890.

Mass ion, P., Tuchfabrikant in Aachen. 1880.

Ma thee, W., Kaufmann in Burtscheid. 1879.

Mathonet, F., Kaufmann in St. Vith. 1879.

Matzerath, Otto, in Hohenbusch bei Erkelcnz. 1892.

Mayer, Dr. G., Geheimcr Sanitiitsrath in Aachen. 1879.

Meessen, J. J., Architekt und Bauuntcrnehmer in Forst. 1886.

Mehlkopf, Dr., Oberlehrer in Duisburg. 1891.

Melchers, Staatsanwalt in Trier. 1879.

Menghius, W., Fabrikant in Aachen. 1886.

Merckens, E., Rentner in Burtscheid. 1888.

Merken, W. J., Antiquitiitenhandlcr in Aachen. 1879.

Merkcns, A., Gasthofbesitzer in Linnich. 1891.

Meurer, J., Pfarrer in Imgenbroich. 1892.

Mcvisscn, Dr. von, Geheimer Kommerzienrath in KOln. 1887.

Meyer, F., Gerichtsschreiber iu Duren. 1879.

Meyers, F., Pfarrer in Oberkrilchten. 1879.

Middeldorf, C, Biirgcrmeister in Burtscheid. 1879.

Middeldorf, J., Rechtsanwalt in Aachen. 1888.

Milz, Professor Dr. H., Gymnasialdirektor in Kbln. 1879.

Mischcl, J., Pfarrer in Barmen. 1879.

Moldenheuver, B., Miihlcnbesitzer in Erkelcnz. 1892.

Mb Her, M., Kaufmann in Aachen. 1879.

M(5ller, U., Kaufmann in Burtscheid. 1879.
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Molly, Dr., Arzt in Altenberg. 1890.

Mommartz, G. H., Pfarrer in Dremraen. 1879.

Mommer, P., Pfarrer in Orsbeck. 1879.

Monheim, V., Rcntner in Aachen. 1879.

Monschaw, 0. von, Gerbereibcsitzer in St. Vith. 1879.

Moo re n, Btirgermeister und Abgeordneter in Eupcn. 1882.

Mosel, F. von der, Oberregierungsrath in Aachen. 1879.

Nathan, Btirgermeister a. D. in Heinsbcrg. 1879.

Negri, Freiherr von, in Haus Zweibruggen bei Gcilenkirchen. 1891.

Nell ess en, Freiherr Carl von, in Aachen. 1890.

Nolle s sen, Freifrau von, in Aachen. 1879.

Ne lies sen, Dr. jur. F., in Aachen. 1887.

Nellessen, Th., Stadtverordneter in Aachen. 1879.

Nelson, Dr. phil. J., in Burtscheid. 1889.

Neu, F., Rektor in Aachen. 1881.

Neuefeiud, Photograph in Linnich. 1892.

Neuhausen, H., Spediteur in Burtscheid. 1879.

Neuss, H., Rechtsanwalt und Justizrath in Aachen. 1879.

Neuss, Dr. J., Realgymnasialdirektor in Aachen. 1887.

Ney, F. jun., Kaufmann in Aachen. 1889.

Nicsscu, J., Kaufmann in Aachen. 1879.

Nobis, L., Kommunalempfanger in Aachen. 1879.

No r re n berg, Dr. P., Pfarrer in Siichteln. 1888.

NOthlichs, Dr., Kreisphysikus in Heinsberg. 1879.

NiHhlichs, J. L., Btirgermeister in Dremmen. 1879.

Nottbrock, cand. phil., Privatlehrer in Kbln. 1891.

Niicker, E., Notar in M.-Gladbach. 1879.

Niitten, Major in Eimbcck. 1886.

Nut ten, H., in Wernigerode. 1885.

Nyssen, Pfarrer in Rimburg. 1891.

Obstfelder, von, Oberstlieutennnt u. Bozirks-Kommandeur in Aachen. 1892.

Offer geld, J., Gutsbesitzer in Bersitten. 1891.

Offergelt, A., Notar in B.-Gladbacb. 1883.

Offermann, A., Kaufmann in Aachen. 1889.

Oidtmau, E. von, Hauptmann und Kompagniechef in Koblenz. 1879.

Oidtmann, Dr. H., Glasmalereibesitzer in Linnich. 1891.

p p c n h o ff , Dr. Fr. Th., Geheimcr Ober-.Tustizrath nnd Landgerichts-Prftsident

in Aachen. 1879.

Oppenhoff, F., Gymnasiallehrer in Aachen. 1886.

Ostor, F., Rechtsanwalt in Aachen. 1891.

Otten, H. J., Lehrer in Schleiden. 1879.

Ovcrhamm, Arzt in Gangelt. 1879.
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Palm, F. N., Buchdruckereibesitzer in Aachen. 1891.

Palm, Dr. J., Arzt in Berlin. 1886.

Palm, W., Pfarrer in Haaren. 1879.

Paradies, S., Kaufmann in Aacheu. 1879.

Pastor, A., Kommerzienrath in Burtschcid. 1879.

Pastor, A. jun., Fabrikant in Burtscheid. 1884.

Pastor, G., Geheimer Kommerzienrath in Aachen. 1879.

Patron, A., Pfarrer in Mertzenich. 1879.

Pauen, Dr. Karl, Gerichtsreferendar in M.-Gladbach. 1892.

Pauls, E., Apotheker in Bedburg. 1879.

Pauls sen, F. H., Stadtverordneter in Aachen. 1889.

Pauly, Dr. H., Oberpfarrer in Montjoie. 1879.

Pelser-Berensberg, von, in Alt-Valkeuburg. 1885.

Pelser-Berensbcrg, von, Lieutenant im Ulanenregimcnt Nr. 5 in Dussel-

dorf. 1886.

Pelser-Berensberg, Otto von, Bergwerksinspektor in Kirchratb. 1879.

Peltzer, G., Kaufmann in Aachen. 1879.

Pelzer, L., Oberbiirgcrmeister in Aachen. 1879.

Peppermiiller, H., Bibliothekar an der techn. Hochschule in Aachen. 1886.

Perpeet, H. H., Pfarrer in Broich. 1891.

Pick, R., Stadtarchivar in Aachen. 1882.

Pieler, F., Bergmeister in Ruda. 1879.

PI anker, Oberpfarrer, Stadtdcchant und Ehrenkanonikus in Aachen. 1879.

Plum, Biirgerraeister in Baesvvciler. 1879.

Plum, Biirgerraeister in Biisbach. 1885.

Plum, A., Rektor in Aachen. 1879.

Poetgens, J., Pfarrer in Stettcrnich. 1879.

Pohl, Dr. J., Gyranasialdi rektor in Kempeu. 1879.

Pohl, W., Bildhauer in Aachen. 1888.

Pohlen, P., Gastwirth in Uebach. 1891.

Polis, P., Tuchfabrikant in Aachen. 1891

Polis, P., Kaufmann in Aachen. 1891.

Ps chm ad t, J., Realgymnasial-Vorschullehrer in Aachen. 1879.

Piingeler, Frau Geheimer Kommerzienrath, in Burtscheid. 1890.

Prinzhauscn, Konigl. Bauinspektor in Aachen. 1892.

Quadt, M. W., Rektor iu Aachen. 1885.

Quascbart, J., Prokurist der chemischen Fabrik „Rhenania", Aachen. 1890.

Rabe, C, erster Staatsanwalt in Aachen. 1890.

Radcrmacher, Dr., Sanitatsrath in Montjoie. 1879.

Radermacher, P. jun., Civilingenicur iu Aachen. 1888.

Radcrmacher, J. P., Kaufmann in Aachen. 1889.

Raraekcn, Th., Rechnungsrevisor in Aachen. 1879.
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Rauschen, Dr. G., Religionslehrer am Progymnasium in Anderuach. 1887.

Real, Redakteur in Heinsberg. 1892.

Reg el, Dr. G., Gymnasialdirektor in Burtscheid. 1887.

Reichensperger, Dr. A., Appellations-Gerichtsrath a. D. in Kiiln. 1885.

Reichensperger, Karl, Landgerichtsrath in Koln. 1888.

Reincrs, F., Rechtsauwalt und Justizrath in Aachen. 1882.

Re ink ens, J. M., Oberlehrer in KOln. 1887.

Re in kens, Biirgermeister in Erkclenz. 1879.

Rennen, Biirgerraeister in Heinsberg. 1892.

Reumont, Dr. A., Regierungsassessor in Potsdam. 1887.

Reuter, Dr., Arzt in Haaren. 1879.

Rcy, Dr. M. van, Arzt in Aachen. 1879.

Rhocn, C, Architekt in Aachen. 1879.

Richtcr, Hotclbesitzer in Montjoie. 1892.

Ritter, G., Tnchfabrikant in Burtscheid. 1888.

Roc rings, E., Stadtverordncter in Aachen. 1879.

Roeskens, Dr., Gymnasiallehrer in Eupcn. 1890.

Rosbach, 0., Gymnasiallehrer in Trier. 1879.

Rothschild, G., Kaufmann in Aachen. 1879.

Rove nhag en, Dr. L., Rcgierungs- nnd Schulrath in Dttsseldorf. 1879.

Rutgers, F. J., Juwelier in Aachen. 1891.

RUtten, J., Religionslehrer am Real-Progymnasium in Bonn. 1879.

Ruttgers II, M., Rechtsanwalt in Aachen. 1886.

Ruhr, von der, Biirgermeister in Gey. 1879.

Sachse, J. J., erster Seminarlehrer in Linnich. 1891.

Sassel, Oberpfarrcr in Linnich. 1891.

Savelsberg, Dr., Gymnasiallehrer in Burtscheid. 1886.

Savelsberg, K., Buchbindereibcsitzer in Aachen. 1889.

Schaefer, Dr. H., Gymuasiallehrer in Aachen. 1879.

Sehftffer, S. G., Domkapitular und Generalprases in K5ln. 1879.

Scheen, Dr., Arzt in Cornel imttnstcr. 1879.

Scheibler, Alex., Fabrikant in Montjoie. 1892.

Scheibler, Freiherr B. von, Landrath a. D. in Aachen. 1879.

Scheibler, L., Wittwc Geh. Kommerzienrath in Aachen. 1879.

Scheibler-Hulhovcn, R. von, Landrath in Heinsberg. 1887.

Schein, J. W., Oberpfarrer in Aachen. 1891.

Schcins, Dr. M., Gymnasialdirektor in Mttnstereifel. 1879.

Schervier, A., Kratzcnfabrikant in Aachen. 1879.

Schcrvier, E., kimigl. Rentmcister in Diisseldorf. 1887.

Scheucr, L., Justizrath in Jiilich. 1879.

Schiffers, A., Kaufmann in Aacheu. 1891.

Schlesinger, Redakteur in Aachen. 1891.

Schleyer, Gymnasiallehrer in Neuss. 1883.

Digitized byGoogle



Yerzeichniss cler Mitglieder. 305

Schinitz, L., Amtsgcrichtsrath iu Erkclenz. 1879.

Schmitz, J. H., Alderman iu Croydon (Surrey, England). 1889.

Schmitz, L., Maler in 3Iechernich. 1884.

Schmitz, Dr. M., Realgymnasiallehrer in Aachen. 1879.

Schmitz, Peter, Kaufmann in Aachen. 1892.

Schneider, Fr., Apotheker in Aachen. 1892.

Schneider, Dr. J., Professor in Kleve. 1885.

Schneider, H., Spinnereibcsitzer in Aachen. 1888.

Schnock, H., Strafanstaltspfarrer in Aachen. 1886.

Schnorrenberg, K., Kaufmann in Aachen. 1879.

Schollcr, F. H., Fabrikant in Dttrcn. 1879.

Scholler, Ph., Fabrikant in Diiren. 1879.

Schoen, A., Pfarrer in Neinmenich. 1879.

Schollen, M., Sekretar der Staatsanwaltschaft in Aachen. 1879.

Schridde, Dr., Chemiker in Aachen. 1888.

Schroeder, A., Zahntechniker in Aachen. 1889.

Schroedcr, Dr. F., Pfarrer in Jiilich. 1879.

Schroers, Dr. J. M., Professor iu Bonn. 1888.

Schiill, R., Fabrikant in Diiren. 1879.

Schiillcr, Dr., Gymnasialoberlchrer in Aachen. 1886.

Schumann, beigeordu. Biirgermeister in Aachen. 1891.

Schtttz, Freiherr von, in Leerodt. 1883.

Schuhmacher, Rektor in Grevenberg. 1889.

Schulzen, F. M., Kreissekretar in Heinsberg. 1889.

Schumacher, Dr. K., Arzt in Aachen. 1879.

Schwab ach, F., Regierungsrath in Ktiln. 1889.

Schwamborn, E., Tuchfabrikant in Aachen. 1879.

Schwartz, F., Rektor in Mariadorf. 1889.

Schwartz, R., Rcchtsanwalt in Aachen. 1879.

Schweitzer, J., Buchhiindler in Aachen. 1886.

Schwenger, Dr. U., Gymnasialdirektor in Aachen. 1879.

Sebaldt, 0., Obcrforster in Rotgen. 1879.

Send en, Hauptmann unci Ratteriechef im HohsteinVchen Artill.-Reg. 24 in

Giistrow. 1886.

Seyler, K., Nadclfabrikant in Burtscheid. 1879.

Sieberg, N., Gewerl)eschullchrcr in Aachen. 1891.

Sinn, F., Kaufmann in Aachen. 1879.

Sommer, M., Direktor und beigeordu. Biirgermeister in Aachen. 1879.

Speel, M., Biirgermeister in Scherpenseel. 1891.

Spicss, A., Kaufmann in Aachen. 1879.

Spiess, H., Notar in Linufoh. 1879.

Springsfeld, Dr. E., Arzt in Aachen. 1890.

Springsfeld, Rcchtsanwalt in Aachen. 1885.

Stark, Dr., Kreisschuliuspektor in Heinsberg. 1892.
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Startz, A., Stadtverordnetcr in Aachen. 1879.

Startz, C, Kommerzienrath in Aachen. 1879.

Startz, C, Kaufmaun in Bordeaux. 1888.

Stasscn, J., Kaufmann in Silstersecl. 1879.

Stcenaerts, H., Hofjuwelier in Aachen. 1879.

Steinbrecht, E., Betriebsdirektor in Aachen. J 890.

Steinmeistcr, W., Kaufmann in Aachen. 1879.

Sternberg, E., Rechtsanwalt uml Justizrath in Aachen. J 879.

Straaten, P. J., Pfarrer in Gressenich. 1891.

Straeter, Dr. A., Arzt in Aachen. 1879.

Straeter, Clemens, Tuchfabrikant in Aachen. 1892.

Straub, W., Pfarrer in Burtscheid. 1887.

Strerath, Kreisthicrarzt in Doveren. 1879.

Stroganoff, Graf Grcgor, in St. Petersburg. 1879.

Strom, M., Oberpfarrer in Koln. 1879.

Suermondt, K., Rentner in Aachen. 1H83.

Sucrmondt, R., Banquier in Aachen. 1S87.

Silrth, A., Biirgermcister in Roggondorf. 1879.

Talbot, Dr. G., Gcrichtsreferendar in Aachen. 1887.

Talbot, H., Rentner in Aachen. 1879.

Taubstummen-Anstalt in Aachen. 1892.

Tors tap pen, F., Biirgermeister a. D. in Erkelcnz. 1879.

Theisscn, H., Gasthofbesitzer in Aachen. 1887.

Thelen, Th., Restaurateur in Aachen. 1892.

This sen, A., Kaufmann in Aachen. 1879.

Thissen, Dr. Jos., Arzt in Aachen. 1888.

Thissen, Postdirektor in Burtscheid. 1891.

Thoma, Fr. M., Kaplan in Erkelcnz. 1892.

Thyssen, E., Architekt in Aachen. 188G.

Tonisscn, W., Pfarrer in Bergheira. 1889.

Tollhausen, M., Gerichtsvollziehcr in Aachen. 1880.

Trost, Dr. F., Geh. Regierungs- und Medizinalrath in Aachen. 1887.

Tschirmer, Lieutenant in Erkelenz. 1892.

Tttshaus, J., Kaufmann in Aachen. 1891.

Vast or s, R., Goldschmied in Aachen. 1879.

Veling, K., Rechtsanwalt und Justizrath in Aachen. 1879.

Vcndel, Jos., Religionslehrcr in Aachen. 188(>.

Viehoff, E., Kanonikus in Aachen. 1891.

Vilvoye, Oberlandesge rich ts rath in Koln. 1879.

Vischer, R., Professor an der techn. Hochschule in Aachen. 1886.

Vissers, G., Rentner in Elmpt. 1891.

Vogelgcsaug, K., Kaufmann in Aachen. 1879.
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Vogt, Biirgerineister in Monijoie. 1879.

Vou den Hoff, Fritz, in Erkclenz. 1892.

Vonderbank, Kirchenrendant in Heinsberg. 1892.

Vonderbank, P., Sandgrubenbesitzer in Aachen. 1888.

Vonhoff, B., cand. jur. in Aachen. 1891.

Von hoff, P., Kaufmann in Aachen. 1890.

Vossen, F., Rentner in Aachen. 1879.

Vosscn, J., Rechtsanwalt in Aachen. 1891.

Vossen, L., Fabrikant und Stadtverordneter in Aachen. 1888.

Wacker, Dr. C, Gymnasiallehrer in Aachen. 1886.

Wagner, E. von, Gehcimcr Kommerzicnrath in Aachen. 1879.

Wangeinann, Dr. P., Zahnarzt in Aachen. 1886.

Week, Jos., Lehrer in Aachen. 1889.

Weise, L. von, Geheimer Regiernngsrath in Burtscheid. 1879.

Wcisinann, J., cand. phil. in Aachen. 1891.

Weisweiler, Kechtsanwalt und Notar in Wassenberg. 1890.

Weiswciler, Dr., Gymnasiallehrer in Posen. 1886.

Wekbeker, Frl. Johanna, in Diisseldorf. 1879.

Welter, E., Justizrath und Rechtsanwalt in Aachen. 1887.

Wenigmann, Musikdircktor in Aachen. 1891.

Werner, F. von, Biirgerineister in Stolberg. 1879.

Wersch, van, kiinigl. Rcntmeister in 8t. Vith. 1879.

Westenberg, H. J. H., Pfarrcr in Weideu. 1891.

Weyers, R., Buchhandlcr in Aachen. 1879.

Wieth, Dr. K., Gymnasiallehrer in Colmar. 1886.

Wilden, W., Rentner in Aachen. 1879.

Wilhelms, Dr. K., Arzt in Eschvveiler. 1879.

Wilms, W., Kaufmann in Erkelenz. 1887.

Wings, Dr. P., Rentner in Aachen; 1879.

Winterschladen, Landgerichtsrath a. D. in Aachen. 1886.

Wirth, Hauptmann a. D. und Burgermcistcr in Geilenkirchen. 1886.

Wirtz, F. J., Rentmeistcr in Harff. 1879.

Witte, Benin., in Aachen. 1892.

Wittenhaus, Dr. K. A., Rektor in Rheidt. 1879.

Wolff, Oberpfarrer in Aachen. 1887.

Wolffgarten, Dr. H., Seminar-Direktor in Elten. 1882.

Wullner, Dr. A., Geh. Regiernngsrath und Professor an der technischen

Hochschule in Aachen. 1879.

Wycnbcrgh, M. van den jun., Kaufmannn in Kevclaer. 1890.

Zakrzewski, E. von, Regierungsrath in Burtscheid. 1891.

Zander, A., Progymnasiallehrer in Malraedy. 1887.

Zarth, A., Stadtrentmeister in Aachen. 1879.

:o*
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Zinimerinann, J., Fabrikant in Aachen. 1879.

Zimmerniann, K., Biirgermeister a. D. in Aachen. 1879.

Zimmerinann, K. von, Kaufmann in Aachen. 1888.

E. Verzeichniss der Mitglieder nach ihren Wohnorten.

Aachen: Adams. Alsters. Aretz. Baden. Barth. Baur. Bayer. 0. Beau-

camp. E. Beaucamp. A. Bcissel. L. Beisscl. M. W. Bcissel. Bellesheim.

Berndt. Bertram. Bertrams. Bibliothek der Stadt Aachen. Bibliothek der

Kasinogescllschaft. Bibliothek des Landkreises. Bibliothek der Lehrcr.

Bibliothek des Lcsczimmers im Kurhaus. Biesing. Bock. Bockeler.

Bongartz. Bretschneider. N. Bruch. It. Bruch. Bruckner. Briigge-

mann. Buchkremcr. Biicken. Buschmaun. Biittgenbaeh. Butenberg.

Claessen. Clar. Classen. A. Cockerill. J. Cockerill. Freiin von

Coels. Frhr. von Coels. Compos. Conrad. Cossmann. Crcutzer.

Cron. Curio. Dahnien. Damert. Deden. Degen. Delhaes. K.

Delius. R. Delius. Dobbclstein. Ebbing, van Emster. Endepols.

J. Esser. Job. Esser. J. M. Esser. Fahrenkamp. Fellinger. Fincken.

von Kisenne. Flamm. Fleuster. Forster. von Forckenbeck. Frank.

Fritz. Fromm. Fiilles. J. Geller. Jos. Geller. Frcifrau von Geyr.

Giesen. C. Giesen. K. H. J. Giesen. Gilles. Gilson. Glasmachers.

Goecke. von Goerschen. Greve. Griinme. von Gronow. Grotzfeld.

Grube. Gruters. Hammers, von Hartmanu. Hasenclever. Hcckner.

Heinen. Helpenstein. Henrici. Hensen. Ilermandung. Iferren. Hertzog.

Hetjens. Heuser. Hoeninghaus. Hoesch. C. Hoycr. 0. Hover. Hube.

von Hiils. Immelen. Jacobs. Jansen. Jungbluth. Kaatzer. Kahlau.

Kaufmann. Kaulhausen. Keller. Kelleter. Kern. G. Kesselkaul. R.

Kesselkaul. Klausener. Kloth. Krabb. Kremer. Kiippers. Kuetgens.

Kux. Lamberz. Laminertz. La ltuellc. Laurent. Lennartz. F.

Lingens. H. Lingens. J. Lingcns. Lochner. Alb. Loersch. Arth.

Loersch. Lucius. Liirken. Luxembourg. Maas. Macco. Marjan. Marx.

Massion. Mayer. Menghius. Merken. Middeldorf. Moller. Monheim.

von der Mosel. Frhr. von Nellessen. Frei trail von Nellesen. F. Ncllcsen.

Th. Nellessen. Neu. H. Ncuss. J. Neuss. Ney. Niessen. Nobis, vou

Obstfelder. Offermann. Th. F. Oppenhoff. F. Oppenhoff. Oster. Palm.

Paradies. Pastor. Paulssen. Pcltzer. Pelzer. Pepperin tiller. Pick.

Planker. Plum. Pohl. Polis. Psehmadt. Prinzhausen. Quadt. Quasebart-

Rabe. P. Radermacher. J. P. Radermacher. Rameken. Reiners. van Rey.

Rhoen. Roerings. Rothschild. Rutgers. Ruttgers II. Savelsberg. Schacfer.

Frhr. von Scheibler. Wwc. Scheibler. Schein. Schervier. Schiffers.

Schlesinger. M. Schmitz. P. Schmitz. Fr. Schneider. H. Schneider.

Schnock. Schnorrenberg. Schollen. Schridde. Schroedcr. Schtiller. Schu-

macher. Schumann. Schwamborn. Schwartz. Schweitzer. Schwenger.

Siebcrg. Sinn. Sommcr. Spiess. Springsfeld. Dr. Springsfeld. A. Startz.
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C. Startz Steenaerts. Steinbrecht. Steiumeister. Sternberg. A. Straeter.

CI. Straeter. K. Suermondt. R. Suermondt. G. Talbot, H. Talbot.

Taubsturameu-Anstalt. Theissen. Tbelen. A. Thissen. J. Thissen. Thyssen.

Tollhausen. Trost. Tiisbaus. Vasters. Veling. Vendel. Viehoff. Vischer.

Vogelgesang. Vonderbank. B. Vonhoff. P. Vonboflf. F. Vossen. J. Vossen.

L. Vossen. Wacker. von Wagner. Wangemann. Week. Weismann. Welter.

Wenigmann. Weyers. Wilden. Wings. Winterschladen. Witte. Wolff.

Wiillner. Zarth. J. Zimmermann. K. Zimmermann. von Ziinmermann.

Aldenboven: Creutz. Jungblutb.

Alsdorf: Bibliothek der Gemeinde. Brand. Fuhrmanns.

Altenberg: 3Iolly.

Alt-Valkenburg: von Pelser-Berensberg.

Andernach: Byns. Ranschen.

Anrath: Krichel.

Baesweiler: Plum.

Bard en berg: Bibliothek der Gemeinde. Dornemann.

Barmen: Mischel.

Bed burg: Bibliothek der Ritterakademie. Pauls.

Bergheim: Tonisseu.

Berlin: Frhr. von Broich. Heusch. Hoeniger. von Hoffmann. Palm.

Bersitteu: Offergeld.

Bettendorf: Gansewinkel.

Blankenheim: Becker. Breuer.

Bonn: Binz. Clemen. Degen. Frhr. von Eynatten. Felten. Franck. von

Grand-Ry. Htiffer. Kochs. Krabbel. Landsberg. Loersch. Riitten.

Schroers.

Borbeck: Biindgens.

Bordeaux: Startz.

Brachelen: Esser. Hensen. Horn.

Breitenbend: Iven.

Broich: Bibliothek der Gemeinde. Grubenbecher. Perpeet.

Briihl: Beck.

Biisbach: Plum.

Burtscheid: Bibliothek des Biirgermeisteramts. Cockerill. Cupper. 0.

Erckens. R. Erckens. Esser. Frentzen. Frowein. F. von Halfera.

Wwe. von Halfern. Hillemanns. Frhr. von Holling. Janssen. Knops.

Konertz. Krick. Kiisters. Laaf. Linse. Ludewig. Math6e. Merckens.

Middeldorf. Moller. Nelson. Neuhausen. A. Pastor. A. Pastor jun.

Pilngeler. Regel. Ritter. Savelsberg. Seyler. Straub. Thissen. von

Weise. von Zakrzewski.

('allies: von Liilsdorf.

Colmar: von Coellen. Wieth.

Digitized byGoogle



310 Verzeichniss der Mitglieder.

Cornelimiinster: Bibliothek der Gemeinde. Scheen.

Crefeld: Baum. Erasmus.

Croydon: Schraitz.

Dover en: Claussen. Strerath.

Drenimen: Mominartz. Nothlichs.

Duren: Daniels. Jansen. Keller. Kuth. Meyer. F. H. Scholler. Ph. Scholler.

Schttll. Stadtbibliotbek.

Dttsseldorf: Baur. Harless. Frbr. von Hilgers. Landesbibliothek. von

Pelser-Berensberg. Rovenhagen. Schervier. Wekbeker.

Duisburg: Mehlkopf.

Eichstatt: Prinz von Arenberg.

Eilendorf: Bibliothek der Gemeinde. Bott.

Eimbeck: Nlitteu.

Elchenrath: Comely.

Eller: Frantzen.

Elmpt, Adams. Heinrichs. Houx. Vissers.

El sum: Freifrau von Leykam.

El ten: Wolffgarten.

Emm els: Cremer.

Erkelenz: Arens. Boltcn. Claessen. Clemens, von Dobbeler. Hermanns.

Hilgers. Jungbluth. Lempertz. Matzerath. Moldcnheuver. Reinkens.

Schmitz. Terstappen. Thoma. Tschirmer. Von den Hoflf. Wilms.

Eschweiler: Demmer. Esser. Heimbach. Kratz. Wilhelms.

Eupen: Mooren. Roeskens.

Euskirchen: Boffin.

Exaeteu: Bibliothek dor Stimmen aus Maria-Laacb.

For st: Baden. Berg. Bibliothek der Gemeinde. Meessen.

Frankfurt a. M.: Koch.

G an gelt: Dahmen. Fischenich. Overharam.

Geilenkirchen: Coenen. van Gils. Hay. von Holtum. Landwirthschaftliche

Winterschule. Wirth.

Gemtiud: Kleinen.

Gerderath: Hilgers.

Gcreonsweiler: Bacciocco.

Gelsenkirehen: von Fisenne.

Gevelsdorf: Aretz.

Gey: von der Ruhr.

Glad bach: Nttcker. Offergelt. Pauen.

Granterath: Dahmen.

Gressenich: Straaten.

(Jrevcnberg: Schuhmacher.
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Grosskau: Gimken.

Gurabinneii: Frhr. von der Goltz.

Gttstrow: Senden.

Haaren: Fischer. Lbrper. Palm. Reuter.

Hallschlag: Becker.

Harff: Graflich Mirbachsche Bibliothek. Wirtz.

Heinsberg: Aretz. Baumeister. Bering. Bibliothek der Lehrer des Kreiscs.

Birgclen. Breuer. Deussen. Haamers. Krapoll. Kremers. Liickerath.

Nathan. Nothlichs. Real. Rennen. von Scheibler-Httlhoven. Schulzen.

Stark. Von der Bank.

Hemmerden: Kauhleu.

Heramersbach: Graf Bergh von Trips.

Herzogenrath: Bibliothek der Gemeinde.

Hildesheim: Frhr. von Hammersteiu.

HOnningen: Kroll.

Inden: Baumeister. Frantzen.

Imgenbroich: Meurer.

Jiilich: Bibliothek des Biirgermeisteramts. Bibliothek des Progymnasiunis.

Frhr. von Brachel. Froitzheim. Scheuer. Schroeder.

Kempen: Pohl.

Kevelaer: van den Wyenbergh.

Kirchrath: Deutz. von Pelser-Berensberg.

K 1 e v e : Schneider.

Ko*ln: Braun. Chorus, von Coellen. Curtius. Dresemann. Eckertz. Fischer.

Hansen. Hilgers. Hoeveler. Kelleter. Keussen. von Mevissen. Milz.

Nottbrock. A. Reichensperger. K. Reichensperger. Reinkens. Schftffer.

Schwabach. Stadtbibliothek. Strom. Vilvoye.

Koblenz: von Oidtman.

Kohlscheid: Bleeser.

Kiickhoven: Hilgers.

Lammersdorf: Jtllich.

Langbroich: Heinen.

Langenberg: Fey.

Leerodt: Frhr. von Schi'itz.

Linnich: Bender. Beys. Bibliothek des Biirgermeisteramts. Brandts. Burg-

graf. Dohmen. Heynen. Keller. Kirchertz. Kttpper. Lethen. Merkens.

Neuefeind. Oidtmann. Sachse. Sassel. Spiess.

Maastricht: Habets.

Malmedy: Esser. Zander.
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Mariadorf: Schwartz.

Mausbach: Corsten.

Mechernich: Hupcrtz. Schmi t z.

Merzenich: Patron.

Metz: Krichel.

Montjoie: Braun. Christoffel. Jansen. Janssen. Pauly. Radennaeher.

Richtcr. Scheibler. Vogt.

Mo r ken: Fiissenich.

Muddersheim: Freifrau von Geyr.

Miilheim: Gottwald.

Munch en: Greving.

Mtinstereifel: Kistermauns. Scheins.

Miintz: Decker.

Xemmenich: Schoen.

Nencnhof: Kuetgens.

Nen-Merberen: Lammertz.

Neuss: Bibliothek clcs Gymnasiums. Bibliothek des Laudrathsamts. Schley er.

Xiederpleis: Dounen.

Xiep: Boschheidgen.

Oberforstbach: Brandenberg.

Oberkrilchtcn: Meyers.

Oberlahnstein: Kerstgens.

i d tw e i 1 e r : Kemp. Kockerols.

Orsbeck: Mommer.

Osterath: Gross.

Ottenfeld: Genuit.

Posen: Kniepen. AVeissweiler.

Potsdam: Rcumont.

Randerath: Eckerts.

Reifferscheid: Giesen.

Rheinbach: Hosteler.

Rheydt: Bibliothek des Bttrgermeisteramts. Goeters. Wittenhaus.

Rimburg: Xyssen.

Rbhe: Johnen.

Roermond: van Benrden.

Roe t gen: Klee. Sebaldt.

Roggendorf: Siirth.

Rothe Erde: Bornebusch.

Ruda: Pieler.
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Saarburg: Hecjring.

San Luis Potosi: Cazin.

Scherpenseel: Sped.

Scbleiden: Hauser. Otten.

Schlcidweiler: Hcydiuger.

Schbnau: Frbr. von Broich.

Sim me rath: Dohuien. Goller.

Stetternich: Poetgens.

S to lb erg: von Werner.

St. Petersburg: Graf Stroganoff.

Strassburg: Feldinann. Fuss.

St. Vith: Mathouet. von Monschaw. van AVersch.

S ii c b t e 1 e n : Norrenberg.

Surdents: Kiintzelor.

S lister seel: Kreins. Stassen.

Tetz: Frbr. von Brachel.

Trier: Melchers. Eosbach.

Uebach: Engelen. Harseb. Hoster. Pohlen.

Vicht: Hester.

Vilich: von Claer.

Walhorn: Labeye.

Wassenberg: Klein. Weisweiler.

Wcidcn: Bibliotbek der Geineinde. Westenberg.

Wemigerode: Niltten.

Wevelinghovcn: Klein.

Wiirselen: Bibliothek der Gemeiude.

Wurzburg: Graf Bullion.

Zweibruggen bei Geilenkireben : Frbr. von Negri.
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Statuten des Aachener G-eschichtsvereins.

§ i.

Der Aachener Geschichtsvcrcin will die allseitige Erforsehung unci Dar-

stellung der Geschichte und Ortskunde des vorinaligen Gebiets der Rcichs-

stadt Aachen, des Hcrzogthums Julich und der benachbarten Territorien durcb

Besprechungen und Veroffentlicbungen, namcntlich durcb Herausgabe einer

Zeitschrift ftirdern; auch stcllt er sich die Aufgabc, fiir die Eruiilteluug und

Erhaltung der in sciuem Bereiche vorfiudlichen Alterthiimer uach Kraften

Surge zu tragen.

§ 2.

Mitglied kann jeder wcrden, der Willens ist, die Zwecke des Vereins

zu unterstiitzen und eiuen Jahresbeitrag von 4 Mark zu zahlen. Die Aufnahme

erfolgt nacb miindlicher oder scbriftlicber Anmcldung bei einem Vorstands-

mitglied durcb Aushandigung der Mitglicdskarte.

§ 3.

Ausserhalb der Stadte Aachen und Burtscheid wohnende Mitglieder,

welche sich die Forderung der Vereinszwecke besouders angelegen sein lassen,

konnen voni Vorstand zu korrcspondirenden Mitglicdern ernannt wcrden und

erhalteu dadurch das liecht, den Vorstandssilzungen init beratbender Stimine

beizuwohnen.

§ 4.

3[annern, welche sich durcb wisseiischaftliche oder sonstige Leistungen

in hervorragender Weise uni den Verein verdicnt gemacht haben, kann auf

Antrag des Vorstands von der Generalversanmilung die Ebrenmitgliedschaft

des Vereius oder ein Ehrenamt im Vorstand verliehen werden. Die Ehren-

mitglieder zahlen keinen Beitrag, haben aber alle Rcchte der Mitglieder.

8 5.

Die Mitgliedschaft hort. auf beim Tode oder durcb Abmcldung bei deiu

Vorstand. Letztere muss schriftlicb vor deiu Anfang des Kalenderjahrs

gescbehen, eine nach diesem Zeitpunkt erfolgte Abmeldung befreit nicht von

der Zahluug des Beitrags fiir das laufende Jahr. Im Falle des Todes sind

die Erben zur Entrichtung des falligcn Jahrcsbeitrags verpflichtet.

§ 6.

Die Mitglieder sind berechtigt, an der Generalversammlung, den mouat-

licben Zusammenktinften und den Sommerausflugen des Vereins (§ 12) Theil

zu nehmen und zu beiden letztern Gescbichtsfreunde als Gftste einzufiihrcn.
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Sic erhalten die Zeitschrift des Vereins unentgeltlich, alle sonstigen VerSffent-

lichungeu zu ermassigten Preiscn.

§ 7.

Der .Tahresbeitrag ist mit deni Anfang des Kalenderjahres fallig und

dem Scbatzmeister oder (lessen Bcvolfmachtigtcn spiitestens bis zum 1. April

portofrei zuzustellen. ITntcrbleibt dies, so wird der Bcitrag nebst den durcb

die Einziebung entstehenden Portoanslagcn dnrch Postnachnahme crlioben.

Die darauf folgende Zablungsverweigcrung gilt als Abmeldung, doch wird

der Name des in solcher den Verein schadigenden Weise Ausgeschiedenen bis

zur Deckung des riickstiindigen Betrags unter Angabe des Grundes in dem

Mitgliedcrvcrzeichniss fortgefiibrt.

§ 8.

Der Vorstand besteht ans dem Vorsitzenden, (lessen Stellvertreter, dem

erston und zweiten* Sob rift fiihrer, dem Schatzmeister und zehn Beisitzern.

Er wird alle drei Jabre in der Generalversammlung durcb Stinimenmehrheit

der Mitgliedcr gewiihlt. Scheidet innerbalb dieser Frist ein Mitglied aus dem

Vorstand aus, so ist letzterer berechtigt, sieh durcb Kooptation zu ergjiuzen;

nur das Ausscbciden des Vorsitzenden bedingt die Neuwabl in der naehsten

Generalversammlung.

§ 9.

Der Vorsitzende vcrtritt den Verein nacb aussen, er beruft und leitet

die Generalversamuilungen und Sitzuugcn des Vorstands. Im Behinderungs-

falle tritt der Stellvertreter fur ihn ein. Der erstc Schriftftthrer besorgt das

Protokoll und die amtliche Korrespondenz, der zweitc Sehriftfuhrer steht ihm

hierbei belfend zur Seite und vcrmittelt den Sohriftenaustausch des Vereins.

Der Scbatzmeister erledigt alle die Vereinskasse betrcffendcn Geschftfte; zu

Auszablungen ist die Anwcisung der Vorsitzenden erforderlicb.

§ 10.

Der Vorstand ist befugt, Mannern, deren Rath und Hiilfe er sicb zu

sicbern wiinscht, filr die Dauer seiner Wall I die Rechte eines Vorstands-

mitglieds zu ttbertragen, doch steht denselben bei Besehlilssen ein Stimm-

recbt nicbt zu.

8 11.

Jahrlich im Oktober wird cine Generalversammlung gehalten, worin der

Vorstand ttber seine Gesehaftsfuhrung Recbenschaft ablegt. Die Einladung

dazu erfolgt durcb oft'entliche Bekanutmachung oder vcrmittelst Postkarte,

unter Beifiigung der Tagesordnung. Bei den Bescbliissen der General-

versammlung gilt einfacbe Stimmenmebrbeit, nur zu Acnderungen der

Statuten ist die Zustimmung von drei Viertel der anwesenden Mitgliedcr

erforderlicb. Antrage, welche in der Generalversammlung zur Verhandlung

kommen sollen, sind dem Vorsitzenden bis zum 1. Oktober scbriftlich ein-

zureichen. Der Vorstand kann in dringenden Fallen cine ausserordentlicbe

Generalversammlung berufen. -
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8 12.

Wahrcnd des Winters finden zu freier Besprechung lokalgeschichtlicher

Fragen und pcrsonlichem Austausch von Mittheilungen, in der Regel monat-

lich, Zusammenktlufte der Mitglieder statt. Dieselben leitct der Vorsitzende

des Vereins oder (lessen Stellvertreter. Im Sommcr wcrden Ausflfige zur

Besiehtigung geschichtlich mcrkwfirdigor Orte, Kirchen, Burgen und anderer

Denkmaler veranstaltet. Die Einladung dazu erfolgt dnrcb tiffentliehc Bc-

kanntmachung oder vermittelst Postkarte.

§ 13.

Die Herausgabe der Zeitschrift des Vereins bcsorgt ein ana drei Mit-

gliedern bestebender Ausschuss. Der Vorsitzende ist geborcnes Mitglied

desselben, die beiden andern Mitglieder werden vom Vorstand aus seiner

Mitte gewahlt. Der Ausschuss entscheidet iiber die Aufnabme der eingelieferten

Arbeiten; er ist bcfugt, die tibrige, nainentlicb die redaktionclle Thiitigkeit

einem seiner Mitglieder zu tibertragen und dieses Verhaltniss anf dein Titel-

blatt der Zeitschrift erkennbar zu maehen.

§ 14.

Die Zahlung der Druckkosten der Zeitschrift, den buchbftndlcrisehen

Vertrieb derselben und die Honorirung der Arbeiten besorgt der Vorstand.

§ 1^).

Der Sitz des Vereins ist Aachen, doch konnen die Geiieralversaminlungcn

und die Zusanimenkiinfte wahrcnd des Winters aneh an einem andern Orte

des Vereinsgebiets gehalten werden. Die Entscheidung hierttber steht dem

Vorstand zu.

§ lfi.

Die an demselben Orte wohnenden Vereinsmitglieder sind befugt, eine

Lokalabtheiluug rait eigenen Statuten und einem besondcrn Vorstand zu bilden.

8 n.

Im Falle der Auflosung des Vereins fallt (lessen Eigenthum der Stadt

Aachen zu, so zwar, dass das Stadtarchiv die Vereinsakten und alle Druck-

schriften, welche ein archivalisches Interesse haben, die Stadtbibliothek alle

sonstigen Drnckschrifteu und das Suennondt-Museuni das baare Geld erh&lt.

Der Vorstand ist bcreehtigt, aueh vor diesem Zcitpunkt die vom Verein er-

worbenen Druckschriften den erstgcnannten beiden Instituteu zu iiberweisen.

§ 18.

Die vorstebeuden Statuten treten am 1. Oktober 1888 in Kraft.

Diuck von Henri. Kaatzor in Aachen.
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