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fjttiouigegeSetl uon betn Screiltf SJorftanbe. 2lUe

(Sorrefponbenjen imb Beiträge ftnb $u richten an

ben ^räftbenten ober an ben (Schriftführer ber

©efcltfdfaft.

3)ie &erein&frf)rift crfcfje int QorlSnfigaitl 1.

leben i'fonates, 16—24 Seiten ftarf.

Xiefclbe tuirb aücn SDlitaJicbern gratis jugeficüt;

für flcidjrüereinSangefyorige beträgt btr jä()rlidje

?lbonnemcnt*prcid ^r. 7.ÜO (üttf. 6).

&ilc Qcdytc vovbcljaitcn.

M l. &ii£ctiiburg, 1. 3<"turtr 1895. I.

$ur <*rtuiteviittg on bn£ Oirünbungäjoljr (1804 1 uiifcrcä 3?crcinc^

tieften mir an bic 3piuc beffen Organe* folgenbe djronogrammc

:

Dk.M seVen VereIne fVer natIonaLe LIttekatVr,
gesChICiite, kVnst, eIn InnIges kr.eftIges VIVat,

fLoueat !

VIVe La noVVeLLe ahsoCIatIon LVXeMböVbgeoIse
poVr La LItteratVre, L'hIstoIke aInsI qVe L'art

satIonaL ; oVI, (jY'eLLe CroIsse, fLerIVsse toVFoVrs!



W i U k om nt e n l

— flu bic gefer. —

3d) fenn' ein SBort, gor lieblid) ift fein Clingen,

>)um ."perlen fpric^t'o tute Ijolbcr "JÖfinnelaut

;

Wlit Kl'gcr ßttft oon ifnn bic Säuger fingen

(Sin Üieb fo ljcl)r, ein ^iieb fo innigtrant;

2öie mädjtig regen fid) bic 3rcucrfd;iuingcn

Der l)of)'n ©egeiftrung, wenn'« ber ©lief erfdjaut;

$ie „£>eimat" ffp#, bie mir im ^erjen tragen,

©on ber mir emig fingen, emig fagen.

$>er „§eimat" fid) aud) biefe glätter meinen,

©ertraueub fudjen fie bein gaftlid) $au$
;

s
JD?it dornte mödjten fie bein $)er3 erfreuen,

Hi$ mie 3ur sJD?aien$eit ein ©lütljenftraufj.

\Jafj beinc Siebe iljnen angcbciljen

Unb tjege fie, gclj'u Sturm unb Detter braufi.

Sie finb üon ^frcunbcSIjanb 3um &ran3 gemunben

ßu beiner ftreub' in ftillen fteierftunben.

* * *

2Ba3 einft ber $cimat Söfjnc $rofee* traten,

3SJafii if)rcn Gkift bcfdjmingt, iljr $>cr^ bemegt,

2>a$ Riffen, ba« in reidjen (Meiftesfaaten,

<$in treu ©crmärfjtnifi , fie uns hinterlegt,

Scr mödjtc biefcs Sdja^eö mol)l entratfjen,

Der (Sbles uicl unb Sdjöiiccs in fid) trägt ? —
Da* foll, mie munberfamesf grritfjlingSmcljcn,

©or beinern ©liefe glän^enb auferfteljen.

* *

je ber ernfte ftorfdjergcift errungen

Soll unuergänglid) blüfpt in junger >iraft

;

Unb mos im düngen Ijofycr ffunft gelungen

3n fpäter ßeit unfterbltd) meitcr fdjafft;

£>a$ Sieb aus Sängcrbruft crflnngen

3n Ijoljcr $rcub' aufö Gleite uns* entrafft,

jpicr fdjöpfc, ft-rcunb, mit ungemeff'nen Tonnen

flu* ber ©egciftruug emig frifdjen ©rönnen.



£ic S8ergc$l)öf)\ Dom ©onenglan,} umwoben,

SBo «uro unb Oiitterfdjtof^ in alter ßeit

3o ftols unb frei ifn* mäd)tig £aupt crljobeu,

$ic gar fo oft im grimmen SBttffenfrrett

Stetten crflang in roilbem tfampfestoben,

(*rglän$t oor bir im bunten Sagcnflcib.

Söon 9flannen fül)n, oon Gittern unb oon gelben

Xur biefe glatter treue ttnubc mclben.

Sftur rein unb fromm folt unfer Sieb ertönen

$m müften Somali, ber Ijcifer un$ umgriff;

©tr bienen nur bem (bitten, 9Bal)ren, 3d)önen,

Db'ä and) ber großen 9)Jcnge nict)t gefällt,

Unb mag oermcg'nc i'äfter^unge pijncn,

2Bir fielen auf ber £cimat (Sljrcnfclb.

Und gilt fein anbres ^iel, fein anbre* Streben

fie mit fflufmt unb ©f)rc 511 umgeben.

9iun äieljt Ijinaus, it)r trauten „Heimatblätter",

Unb nefjmt bie ©anbruug über 33erg unb X\)ai.

Verjaget nidjt, umbrauft cur!) £turm unb Detter,

£enn ifjncn folgt ber 3onne milbcr Strahl

;

Söo grof? bie sJtotf), t ft nabc and) ber Wetter;

^erfünbet laut unb frei ber /jpeimat $beal!

Unb wo eud) Jemanb freuublid) aufgenommen,

tJa grüftet iljn mit rjcr^lidiciu &Mllfommen.

jpta* will xrnfsv herein wttfc tua*

beiweckt beffm Organ?

©eftütjt auf ben ©runbfaU, baft nur burd) ßinigfeit unb feftcä 8tt*

fammcntjalten aller befferen Gräfte (Mcbiegenesi uub OJüfclidjes crrcirfjt

werben fann, bat ber neu gegrünbetc Verein fid) bns erljabcne
r̂
icl

gefteeft, bie iMebc uub ibegeifternng jn unferer oaterlänbifdjeu ^ttteratur,

©cfd)id)tc unb ft'unft 311 werfen unb 31t förbern, ol)nc jebori) im Anfange

all^uljolje Stnforbcrungen 31t ftellen. ßt will bie jüngeren Mriiftc anregen

unb crmutl)igen, wäfjrenb er bie erfahrenem, älteren oeranlaffeu fall,

burd) it)r Riffen unb können, bem mit Jrcube uub *!uft begonnenen

W. Zorn.
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Unternehmen mit föatf) nnb Zl)at fräftig 3nr 3cite 311 ftcfjen. dement?

fpredjcnb ift bic Crganifation nnferer CMcfetlfcf)nft and) eine Derartige,

bafi jebe ^Reinting gemürbigt nnb gcmiffcnljaft geprüft, nnb fomit aurf)

jebc (Sinfcitigfcit oermiebeu »erben foll.

3« allen Reiten bat ba* fiureinburgcr Xinnb große Männer in beben

tenber Ifajttyl f)croorgcbrad)t. ©ir fteljen bnrum nmi) nidjt an, fotgenbc

3ä>c etnees unferer neneften Sdjriftftcllcr gaii3 nnb ooll 3U untertreiben

:

„9)?it geregtem £tol3, mit sBemnnbemng nnb Wcmigtljnung bliefen mir

jurü(f auf bic flteil)c großer unb eblcr Banner, metttje unfer rljeuere*

^atcrlanb 311 nifcn fetten aufaumeifen ()at. Unfcrc Surften Wiegen

bie fjcrrlidjftcn Iljronc (Suropa'3
; unfer 5at)trcid>cr Hbeteftanb ^cicfjnctc

fidt) ftet« au« burd) Üöilbung, lüdjtigfcit ber ©efimtttng unb rufjmreidjc

STapfcrfcit. Unfer Keine* Statcrlanb ift bic $Mcgcftättc fo oicicr tf)atfräf=

tiger unb djarafterfefter Männer, mcldjc, §u jeber #cit unb in allen

©tönten, bic Ijcroorragcnbftcn Stetten in ber mcnfdjlidjcn ftcfcllfcbaft

bcflcibetcn unb ifjrcm l)cimatl)lid)cn Lanbc unb i>olfe jnr größten Gf)rc

nnb flierbe gcrcirijtcn. ©emanbte Üünftlcr, tapfere &ricg«l)ctbcn, tüdjtigc

ftclcfjrte nnb groftc Staatsmänner gingen aus* unferm itfolfc Ijcroor.

Itfe Äirdjc ermarb fid) ^Jrcbigcr, Stcbtc, $ifd)öfc, (Sr^bifdjöfe unb iiax-

binätc, unb auf inandjer Seite ber £>ciligcn(cgcnbc ftraljlt ber glorrcidjc

s^amc eine« fiurcmbnrgcrss Ijcroor. 9lufkrorbcntlid) jafjlreidj finb unfcrc

Sdjriftftcllcr, fo bafj in biefer £)inftcf)t unfer H'änbdjcu fiefj ebenbürtig

an bic Seite ber großftaatlidjcn (Snlturüülfcr Ci'nropa'ö ftcllcn fann. 3 a >

l)ättc unfer £anb aud) einen s$apft aufjuweifen, fo gäbe es feinen gc--

bilbeteu 3tanb, unter beffeu
sJ)fitgttcbcnt fid) nid)t ein Luxemburger

bcfänbe
!"

Wir behaupten breift bor aller üBclt, bnf? jener 3tanb, meldjer

mol)l bic größte ^fyalanr berühmter *ißcrfönlid)fcitcn in unferm ^atcr^

lanbc auf3uU)cifcn Ijat, ber Wclcfyrtenftnub ift, au« mctdjcm eine ferjr

bcbcutcnbc ^ln^ar)l berDorrngcnbcr Sdjrifrftcller Ijeroorgcgangen ift. &Mr

betonen ba« iEHort „Ijcrtoorragcnb", meit fid) eben bei ber größten

SOfefj^af)! unfercr l'anbölcntc , bic fpictlbürgcrlidjc 3b fc fcftgcnagclt 31t

f)abcn fdjeint, al« ob unfer Maub nur gar menige unb faft nur unbebentenbe

Sdjriftftcllcr auf3umcifcn Ijabc. Unb bod) gibt e« fanin eine irrigere

Änficfyt al« eben biefc !
s}icin ! nein ! fo rufen mir laut unb feierlid) in ba«

gan3C Laub unb in bic meite SSklt fyinetn, mir Luremburgcr brauchen

uns, m* Sötffcnfdmft unb Wcleljrfamfcit betrifft, oor feinem 9ictd)c ber

Söclt 311 fd)ämcn ; mir bürfen ocrtrancnsooll mit ben übrigen cioilifirtcn

©ölfem in bic Sdjranfcn treten ! Unfer Jt'anb t)at üerljättnipmäßig eine

eben fo groftc STnjaljl oon beben tcu ben Weichten nnb 3d)rift*

ftcKcm in allen feigen ber mcnfdjlidjcn nnb göttlidjcn SSiffcnfdmftcn

einengt mic irgenb ein anbere« auf ber ©elt.
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(Sin .^oupr^iicrf unfercS ^crcinöorgnncs' ift eben, bic tarnen unb bic

S£crfc unferer t>atcrlänbifd)cn 3cf)rtftftc(lcr aud) in weiteren Streifen, als

bics bisher gcfd)cl)cn , bcfnnnt 311 mad)cn. Tic £ittcratur eines Volfes ift

ber (Sf)renfran3, wcldjcr tun beffett 8d)läfc gcwttnbcn ift. Tiefen öfjren*

frong unfercS £urcmbttrgcr Golfes, in feinem ftrablcnbcn ®latt3e,

(Sinrjcimifcfjen nnb ftremben üor Äugen 31t f)attcn, ift twr Ältcm unfer

^cftrebeti. „9fid)t nur baS", fagen wir mit beut .perausgeber bes

„Saterfanb" , ber erften bicrlanbs crfdjienencn uattonaMittcrarifdjcn ßeit=

fd)dft, „was bou beute an auf beut ©ebtetc unferer ütttcrlänbifrfjen

ßitterntur fjcrüorgcbrndjt wirb, foü öon uns berücffid)tigt werben, nein,

wir ftnb cntfdjloffcn bis in bic fernften Reiten jnrücfsugrcifen, unb,

foweit uttferc tienntniffe, ttnfcre (Einfluten es uns ertauben, Wies an's

lageslidjt l)crtwr;,ufbrbcrn, was nur irgeubwie in unferem fianbe auf

beut Gebiete ber i'ittcratur gelciftet ift worben, unb auf ben Gntwicflnngs*

unb ben $ilbtingsgang bes l'urcmburgcr Voltes einen behauten ©influfj

ausgeübt Ijaben mag. SBtr werben uns (barunn uid)t bcidjränfcn auf

bicfeS ober jenes Wcbict ber gittcratur allein, fonbern finb cntfdjloffcn,

alle bieic Webictc ofjnc Äusnabme 31t bcriicfficl)tigcn. Tic SiMffcnfdjaftcn

,

(^efd)iri)te, ®cograpl)ic, s)iotiirgcfd)id)tc, bic
N
J!)Jatl)entatif, ^öbagagit,

Tubaftif, u. f. w., u.
f.

w., in fofern fid) bicfclben auf oatcrlättbifd)cm

Boten bewegen, werben wir mit berfelbcn i'icbc unb ^ituorfommcnfjcit

bebanbcln, wie bic Söcllctriftif in engern ©talte bes Portes ....
Tie <ßf)Uofop()ic (fowic aud) bie Il)cologic in iljren ücrfd)icbencn Äb^toet«

gütigem, meldjc in unfernt Santa febr tüdjtigc Vertreter unb Träger

gefunben Ijabctt, follcn ebenfalls it)rc rübmlidjc 8tcllc in unfernt statte

fittben."

#n beroorragenber 3tclle werben wir bcftfjalb ftets biograpl)ifd)e ^oti^cn

über bie bebcutcnbften unferer Sdjriftftefler bringen (aber nur ber bereits

ucrfiorbcncm, fobann iljrc einzelnen ©erfe in d)rouologtfd)cr iHciljcttfolge

atrfeäljlen unb, neben etwaigen Änsjügctt, aud) iKcccnfiouen unb Äritifen

ittlänbifcfjcr unb attsUinbifdjer 0>clcf)rtcn über bie itafjmbaftcftcn berfelbcn

mitttjeilen.

Sobanu werben wir aud) auf alle neuen litterarifdjen ^r)d)cinungen,

)ucld)c ber tfeber cincö ^nremburgers entfloffcn ftnb ober uod) entfliegen

werben — unb bies fowoljl im ÄtiSlanbc als aud) int ^nlanbc — bie

^luftiterffontfeit binlenfcn unb, foweit tfutnlid), aud) fritifd)c Referate

über bicfclben bringen.

Von ber ruf)nirctd)cn Vergangenheit unferer £anbcsgefd)td)tc uod) fpredjen

wollen, l)icpc Gaffer in's SNcer fdjüttcn. Vieles, ja mal)rl)aftig 1%ojV

artiges ift bis beute auf beut Tyclbc unferer Vanbes unb Mird)cngefd)id)te

gelciftet werben, aber uod) SDtoneffeS bleibt 3U tluin übrig. Taft wir
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foldjcn (h$cugm|fen unfern oatcrlänbifd)cn (Mcfd)id)t2<frcunbe gaftlufyc

9lufnal)mc in bcn Spalten unfern ßcitfdjrift gemäfjren, ift moljl felbft*

ocrftäublid).

^lud) bic religiöfc uub profane ftunft, fomeit bicfclbc fid) Ijauptfädjlid)

auf Luxemburger ©oben bewegt, foll unb barf uid)t oernad)läffigt merben.

£ic Slrdjitcftur, bic SMalerei, (^olbfdnuicbcfunft, 93laftif, üBcuftt, (Scfang

unb mic alte bie ocrfdjicbcncn utannidjfaltigcn Grfdjcinungsformcn bcrfelben

aud) tarnen tragen mögen, iollcn ftetss oon uns* auf's! Söefte bcrücfftcfyrigt

merben. Ob - - ma# ja foötfift münfd)cnsnocrtlj märe — bie uns*
(
}u (Gebote

fteljenben bittet erlauben merben, unferer 3cttfd)rift, als! millfommcne

beigaben, ^lluftrationen uub SMufipicccn beizufügen, bangt Pon ber

.ßufunft ab, mcldjer mir l)öd)ft ocrtrancnemolt entgegenfeljen.

$£cil in unferm Laube bie bcutfdjc unb franzöfidjc Sprad)c gletd^be^

redjtigt finb, oerfteljt es fid) moljl oon felbft, bafj unferc .ftcitfdjrift nid)t

ausfdjlicfdid) in einer ober ber andern bcrfelben »erfaßt mirb. fluffäfce in

Luxemburger ÜWunbart, in bcutfdjcr unb fran^öfifdjer Spradjc merben

bemgemaft abmed)felnb, in bunter ^anigfaltigfeit, geboten merben.

©beufo follcn unb merben aud) gaftlidjc flufnatjmc finben ©cbid)te,

}}ooel!cn unb CSrgäljlungcu, jebod) Pormicgenb aus bem Luxemburger

^olfslcbeu, fomte aud) ^Ibljanblungen über bic Sitten unb (Mcbräudjc bc$

Lanbcä. £aft aud) unferc Sagen, Legcttbcn, sJÖtärd)cn, Sprücfjmörtcr

unb fprürf)mörtlid)c fticbcnsartcu, fomic natncntlid) Stubicu über unferen

lurcutburger XMalcft, oollc iöcrücffidjtigung finben merben, glauben mir

biermit ganz befonbers* betonen 51t muffen.

(£0 bebarf feincä meiteren ©cmcifcS, bafj ein (Einzelner — befonberö

auf längere X^aucr — nid)t im Stanbc ift unb fein fann, biefe eben

gefd)ilbertc, gmar Ijödjft fdjönc, bod) aud) anwerft fdjmicrigc Aufgabe burdj;

Zttfübren. -t)icr)vcrc il{erfud)c mürben bereite! in biefer .^infidjt gemacht

•Sir erinnern nur an bie 3citfd;riftcn : „bas i*atcrlanb" oon N. Steffen.

ber „Tourift" oon J. N. Mcer. „bas* Luxemburger Laub" oon J. N. Macs

unb Karl Mersch unb fpätcr oon N. van Wervecke, fomie enblid)

„bas< il*atcrlanb" oon Ad. Reixers. ^Uic führten nur ein epljemäres*

Leben, meil c£ an ben nbtljigcn (^clbmtttcln unb au fleißigen iÖiitarbcitcrn

fel)ltc. &*a$ nun ber (Einzelne mit bem befreit üöMUcn ber SSJelt ntd)t

oermag, ba$ ift für eine Wcfcllfdjaft, beren &*a()tfprüd)c lauten „(Siner

für Ällc unb Vllle für (ritten" unb „(Sinigfcit mad)t ftarf
M

, oielictdjter.

tiefem Webanfeu cntfprcdKtib, ift unfer herein in'? Leben gerufen morbeu.

.^ierauc^ erhellt aber aud) ganz flar, baf? in unfer ÜkrcinSorgan nur

foldjc Arbeiten aufgenommen merben, meld)e oon ^crcinsmitglicbcrn

oerfapt unb unter^eidjnet finb. Äöünfdjt ein ©erfäffer, baf? fein 9?amc

nid)t befaunt merbe, fo ift il)in frfjon zum Boraus oollfte ^erfdjmiegcnbcit

5ugefid)ert.
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Anomjmc ^ufdjriftcn — unb wären fic and) nod) fo gebicgcn — finb

ein für alle SRal auSgcfd)l offen.

Um aber and) jeber ©tttför fron Dorne herein $u begegnen, ift in

ben Statuten oorgefeljen , bafi fetnerlei Arbeit — groft ober Hein — in

nnferer ßeiticrjrift abgebrueft werben barf, bcoor bicfclbc bem OicbaftionS*

eomitc ^ur $egutad)tung unterbreitet Horben ift. £ieö will aber nidjt

bebeuten, baf} £cfcterc$ bic 3?crantwortlid)fcit für bie oon ben §erren

i*crfaffern vertretenen Anfidjten übernehme; im ftegcntljcil, jeber Autor

muß felbft bie tooüe ^crantwortlidjfcit für feine (#eifte£probuftc tragen.

Auf's &ategorifd)ftc erflären mir aud), bafi nid)ts Unrcligiöfe« ober

Unfitt(id)Cfi( in unferm platte gebulbet wirb, ja, baf? wir es auef) als

eine nnfercr .£)auptpflid)tcn anfcf)cn, bic antifatljolifdjcn unb unmoralifdjen

Sdjriftcn uad) beften Gräften 511 befämpfen.

£af? aud) s$olitif unb gefyäffigc ^ßolcmif unferm Organe uollftänbig

fremb bleiben muffen , liegt wofjl auf ber £>anb unb bebarf feiner weiteren

(Jrmäljnung.

3d)Iicf?lid) fei nod) bewerft, ban mir für untere ^crcinSmitgliebcr

unb Abonnenten einen ftragc= unb $rieffaftcu gur Verfügung ftcUen

werben.

ptt0 |Ubrthttcm»eomite.

>^-M—f

$iknn ein neuest S^latt, wie bas oorlicgcnbc, frifd), jung, mutig unb

mit guten ^orfätjeu ausgernftet, bor bie ßefertoclt Antritt, fo ift fein

Älcib eine gar wicfjtigc 3ad)e ; bas SefentUd)fte biefer äugern AuSftattung

aber ift bie beforatioe ^cr^icrung bes Ittels. £a aber ber ^cicfjner, ber

fid) ber Ausführung biefer Arbeit unterteilt, nid)t ben ©ünfe^en aller

gered)t werben fann, fo nct)me ber tiefer mit 9iad)fid)t bie Höfling ber

Aufgabe bin, wie fie fd)led)t unb red)t ber ^Ijantafic bcS ^cidjncrs cnt=

fprungen ift. — „Ons Heinecht" foll ein Crgan für oatcrlänbifcfjc

(Mcfcfjidjte, £ittcratnr unb ftunft fein ; bem &ünft(cr ift fomit beim (£nt=

Wurf bes SitclfopfcS ein weite«, l)crrlid)cs eröffnet, baS er aber

nid)t mit beiben Ruften betreten, fonbern nur auf basfelbc l)inbeuten barf.

$ie beforatioe ^er^iemug unb bic fräftigen in ben ^orbergrunb gcftclltcn

$ud)ftabcn finb in biefem pralle fo fclbftocrftänblid), baf? baS nid)t weiter

betont 511 werben braud)t. Und bünfte, baf}, wenn bas „ii*atcrlänbifd)c

fo rcd)t jur (Geltung fommen folltc, ber gan
(̂
c $nd)ftabenäierat 00m

ÜBilbe ber yaubcsljauptftabt überragt werben müffc. CSs lag nafjc, l)icr

aud) ber übrigen .vmuptortfcfjaftcn 51t gebenfen unb bicfclbcn buref) tr>rc
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SBnppcn cinjufÜffrcn. $eratbifd)c SD?otiue finb überhaupt feljr ornamental,

unb fo jbgerten mir nirf)t, and) bic ©appen unfercS ftürftcnfjaufcS oberhalb

be$ Stabtbtlbca anzubringen. — „Slber roarum wählte man gerabc ben

1)1. üBMllibrorb alä ÜWttelnunft ber 3eidjnung" ? ^irb mandjer fragen.

— ®cmijj, man Ijättc ebenfo gut bte aUegorifdjcn Figuren ber „3lr$"

unb „£)iftoria" Ijinfefccn fönnen, ober eine gefdnd)tlicf)e ©eftalt, ctroa

$>einrtd) VII. ober ^otjann ben ©ttnben, aber mir fugten baä fpegteftfd)

^erfönlidje jtt oermeiben unb ctroaS Wllgemeined cinäuäeidjncn, mag nnfcreä

(Srad)tcn$ bei St. Willibrord fo redjt gutrifft. (Sr ift nid)t nur einer

unterer älteften vSdjriftftclfcr, fonbern aud) ber Stifter ber Wbtci (Sd)tcrnad)

unb Slpoftcl bes luremburger üanbeö, fomit aud) ber iöcgriinbcr unb

^örberer unfercr Kultur. — 2>ie 2Mid)cr unb Folianten 511 ftüflen oeg

.^eiligen bebeuten bic miffenfdjaftltdjc $orfd)ung «Hb littcrarifdjc Xijätigfcit,

benen fid) bic Palette, bas Sttmbol ber ßunft gcfcllig anfügt.

$LMbmen mir unferem sBcreiusficgcl aud) ein SSJort. @£ geigt inmitten

feinet ©ortfreifes 5öüd)cr, fteber unb s#ergamcntrollc, alfo bie Silber

rüftiger 2d)affcn$frcubc,

sJ)Jögcn Jitelfopf unb Siegel red)t Diele ^al)rc baä Söeftcljcn unb

Birten itnfcrcö fo nütUidjen unb fdjöncn Vereines befunbeu ; ba* roüu)d)t

in feinem unb aller Witglicber tarnen

ber 3cüfjncr bc* Sitclfotfc*.

>Crl

Verein
für

Luxemburger Geschichte, Litteratur und Kunst.

Satzunge xi_

I. Zweck des Vereines.

Unter dem Namen „Verein für Luxemburger Geschichte, Litte-

ratur und Kunst" hat Bich, mit dein Sitze zu Luxemburg, eine

Gesellschaft gebildet, welche sich die Aufgabe stellt, den Sinn für

vaterländische Geschichte, Litteratur und Kunst in allen Kreisen

zu wecken und zu fördern.

Als Mittel hierzu werden betrachtet : öffentliche Vorträge, gegen-

seitige Besprechungen , das Unterstützen inländischer literarischer,

historischer und Kunst-Unternehmen, die Bildung einer Vereinsbiblio-

thek und die Herausgabe einer Vereinsschi ift.

II. Mitgliedschaft.

Der Verein besteht aus wirklichen, correspondierenden und Ehren-

Mitgliedern.
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Zu den wirklichen Mitgliedern zählen vorerst die Gründer der

Gesellschaft, sodann alle diejenigen, welche sich verpflichten, jähr-

lich mindestens einen Beitrag zur Vereinsschrift zu liefern. Die Zahl

der wirklichen Mitglieder wird am 1. Januar 1895 abgeschlossen und

kann demnach von da ab nur bei etwaiger Vakanz ein neues

Mitglied in diese Klasse aufgenommen werden, welches zu diesem

Zwecke zwei Drittel der abgegeben Stimmen haben muss. Diese

Abstimmung kann erst nach einem in einer frühern Sitzung ge-

machten Vorschlage erfolgen.

Correspondierendes Mitglied kann jeder werden, der Interesse

für den Zweck der Vereinigung hat und dieselbe nach Kräften

unterstützt.

Auf Antrag des Vorstandes können, durch Bcschluss einer Ge-

neralversammlung, zu Ehrenmitgliedern solche Personen ernannt

werden, welche sich um den Verein wesentliche Verdienste erworben

haben.

Um nach dem 1. Januar 1895 als correspondierendes Mitglied

aufgenommen zu werden, muss der Betreffende eine schriftliche

Beitrittserklärung an den Vorstand richten und bei der geheimen

Abstimmung zwei Drittel der abgegebenen Stimmen erhalten.

Sollte durch ein Mitglied die Ehre oder der Bestand des Ver-

eines gefährdet werden, so kann dasselbe durch Beschluss einer

Versammlung von der Mitgliederliste gestrichen werden.

III. Verwaltung.

Der Vorstand der Vereinigung besteht aus sieben Personen :

dem Vorsitzenden, dem Stellvertreter, dein Schriftführer und vier

Beigeordneten. Die Hälfte des Vorstandes wird jährlich in der

letzten General-Versammlung erneuert ; die drei zuerst ausscheiden-

den Mitglieder werden durchs Loos bestimmt. Die ausscheidenden

Mitglieder sind wieder wählbar.

Der Vorsitzende hat die Oberleitung über den Verein ; er ver-

tritt denselben nach aussen hin, leitet die Versammlungen und

stellt deren Tagesordnung auf.

Der Schriftführer ist mit der Abfassung der Sitzungsberichte

betraut und besorgt überhaupt sämtliche schriftliche Arbeiten.

Er hat auch die Verwaltung des Archivs und der Bibliothek.

Der Kassierer hat die Verwaltung der Vereinskasse und besorgt

alle Einnahmen und Ausgaben.

Alle Ausgaben müssen vom Vorstande gutgeheissen und vom
Vorsitzenden und Schriftführer unterzeichnet sein.

Nur aktive Mitglieder können in den Vorstand gewählt werden.
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IV. Vereinssitzungen.

Der Verein tritt in monatlichen Sitzungen zusammen ; ausserdem

finden jährlich zwei General-Versammlungen statt. Di« gewöhn-

lichen Sitzungen werden am zweiten Donnerstag eines jeden Monats

abgehalten. Die Einberufungen zu den Hauptversammlungen, von

denen eine wahrend der Wintermonate und eine während der

Sommermonate stattfindet, geschehen von Seiten des Vorstandes.

In der letzten jährlichen General-Versammlung erstattet der Vor-

sitzende Bericht über die Thätigkeit des Vereines im abgelaufenen

Jahre, der Schriftführer über den Stand des Archivs und der Bi-

bliothek und der Schatzmeister über die Kassenverhältnisse. In

derselben Versammlung werden zwei Revisoren gewählt, welche

die Rechnungen und Bücher des Vereins prüfen und die Kasse

revidieren, auf deren Bericht hin Entlastung erteilt wird.

Die Beschlussfassungen erfolgen durch einfache Stimmenmehrheit;

bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Alle Abstim-

mungen sind geheim. In den monatlichen Sitzungen haben nur

die wirklichen, in den General-Versammlungen jedoch alle anwe-

senden Mitglieder Stimmrecht.

V. Beitrag.

Die wirklichen und correspondierenden Mitglieder verpflichten

sich zu einem jährlichen Beitrage von 6 Francs, welche Summe
im Laufe des ersten Vierteljahres durch Postauftrag oder Post-

nachnahme auf Kosten der Mitglieder erhoben wird. Wer den zu

leistenden Beitrag nicht entrichtet, wird von der Mitgliederliste

gestrichen.

VI. Vereinsschrift.

Die Vereinsschrift, welche vorläufig monatlich erscheint, führt

den Namen « Ons Htmecht, Organ des Vereines für Luxemburger

Geschichte, Litteratur und Kunst ». Dieselbe wird sämtlichen

Mitgliedern der Gesellschaft gratis zugestellt.

Der Vorstand ist mit der Redaktion der Vereinschrift betraut

und müssen alle aufzunehmenden Artikel vorerst von ihm gutge-

heissen werden.

Alle das Vereinsorgan betreffenden Zuschriften sind an den Vor-

sitzenden oder an den Schriftführer der Gesellschaft zu senden.

Das Vereinsorgan kann gegen Bezahlung auch an Personen ab-

gelassen werden, welche nicht Mitglieder der Gesellschaft sind,

und zwar zum Preise von 7.50 Francs jährlich; fürs Ausland

tritt der Portozuschlag hinzu.

Sobald die Mittel des Vereines es gestatten, kann durch Ent-

10

Digitized by Google



scheid des Vorstandes denjenigen Mitgliedern, welche grössere

Beitrüge zum Vereinsorgane liefern, auf ihr Verlangen eine An-

zahl Separatabzüge der gelieferten Arbeit gewährt werden.

VII. Abänderung der Satzungen und Auflösung des Vereines.

Anträge auf Abänderungen der Satzungen müssen von wenigstens

drei Mitgliedern unterzeichnet sein. Sie sind dem Vorsitzenden

schriftlich mitzuteilen, welcher sie in einer General-Versammlung

zur Beratung und Abstimmung bringt, und es können dieselben

nur dann angenommen werden, wenn sie mit einer Mehrheit von

mindestens zwei Drittel der anwesenden Mitglieder gutgeheissen

werden.

Die Auflösung des Vereines kann nur in einer Generalversamm-

lung und von mindestens zwei Drittel sämtlicher wirklichen Mit-

glieder beschlossen werden. In diesem Falle wird das ganze

Geschäftsvermögen, sowie das Archiv und die Bibliothek dem
Grossherzoglichen Institut (Abteilung für Geschichte) überwiesen.

Gegenwärtige Satzungen wurden in der General-Versammlung

vom 15. November 1884 gutgeheissen und werden dieselben im

ersten Hefte der Vereinsschrift veröffentlicht.

Der Schriftführer, Der Vorsitzende,

J. K. KOHN. M. BLUM.

Griindnng des Vereines am 18. Oktober 1894.

Zwecks Gründung eines Vereines für vaterländische Litteratur, Geschichte

und Kunst versammelten sich auf Anregung der Herren Blum, Pfarror zu

Mensdorf, und Kohn, Postbeamter zu Luxemburg, am 18. Oktober 1894,

folgende Herren im Gesellen hause zu Luxemhurg : M. Blum, Pfarrer zu

Mensdorf; P. Clemen, Verifikator der Einregistrierungs-Vcrwaltung; M. Engels,

Professor am Athenäum zu Luxemburg: Dr. X, Gvtdt, Direktor des Athe-

näums ; Dr. B. Haal, Kanonikus und Dechant : Dr. K. A. Herchen, Profes-

sor am Athenäum ; Arth. Knaff, Telegraphen-Inspector ; ./. K. Kohn, Kommis
in der Post- und Telegraphen-Direktion ; Koltz, Inspektor der Gowässer und

Forsten; M. Kraus, Strafanstaltslehrer; Dr. K. Milllendorf, Kanonikus und

Ehrenprofessor ; Dr. Peters, Kanonikus und Subregen« des Priesterseminars,

und Schliep, niederländisch-indischer Staatsbeamter a. D. Die Herren Emil
Servais, Ingenieur und Abgeordneter, und Dr. Weber, Zahnarzt und italie-

nischer Konsul, welche arn Erscheinen verhindert gewesen, hatten schriftlich

die Erklärung eingesandt, sich an dein Unternehmen beteiligen und die Be-

schlüsse der Versammlung gutheissen zu wollen.

Hr. Blum, eröffnete dio Versammlung, indem er den Anwesenden für ihr

Erscheinen und Hrn. Dechanton Haal für das Ablassen eines Lokals dankte.

Redner erging sich alsdann über das Scheitern aller bisherigen Unternehmen,

welche sich die Förderung unserer vaterländischen Litt ratnr vorgezeichnet
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hatten, zeigte hingegen auf das Gedeihen solcher Zeitschriften hin. welche

das Organ eines Vereines sind. Er hob ferner hervor, wie bereits im Jahre

1853 der leider für die Wissenschaft allzufrüh verstorbene liebenswürdige

Dichter Klein im „Luxemburger Wort* eine Anregung zu einem Zusammen-

wirken für das Gedeihen unserer Litteratur und Kunst gegeben, welche

Idee jedoch des frühen Todes des Dichters wegen leider nicht weiter ver-

folgt wurde. Aus all diesem schloss Redner, dass nur durch vereintes Wir-

kon d. h. durch die Gründung einer Gesellschaft das gesteckte Ziel zu er-

reichen soi. Nachdem er noch luitgeteilt, die Regierung habe ein Subsid von

300 Francs und auch einigermassen die Portofreiheit für Vereinssachen in

Aussicht gostellt, las auf allseitiges Verlangen Hr. Engels den bezogenen

Artikel vom verstorbenen Dichter Klein vor.

Als dann Hr. Blum die Frage stellte, ob die Anwesenden sich mit der

Bildung eines Vereines zwecks Herausgabo einer Zeitschrift einverstanden

erklarten, wurde die Antwort erteilt, schon das blosse Erscheinen der An-

wesenden bedeute eine Zustimmung und man wolle mit Freuden das von

einem lieben Toten aufgestellte Programm zur Richtschnur nehmen und all-

mählich verwirklichen.

Nachdem Hr. Kohn einen Entwurf von Statuten vorgolesen hatte, welche

jedoch erst in der nächsten Sitzung zur Abstimmung gelangen sollten, er-

klärte Hr. Blum, jetzt nachdem sie den Impuls zur Gründung oiner Gesell-

schaft gegeben, wolle er sich mit Hrn. Kohn zurückziehen und überlasse man
es den Versammelten, zur Wahl eines provisorischen Vorstandes zu schreiten.

Auf Vorschlag des Hrn. Knaff wurden hierzu dio beiden Organisatoren ge-

wählt, welchen auf Anregung des Hrn. Peters Hr. Schliep beigegeben wurde.

Dieser provisorische Vorstand wurde beauftragten allen inländischen Blättern

einen Aufruf an sämtliche Freunde unserer vaterländischen Litteratur,

Kunst und Geschichte zu erlassen, um dieselben zum Beitritt in den Verein

anzuspornen.

General-Versammlung vom 15. November 1894.

Zu der im grossen Saalo des Gesellenhauses einberufenen ersten Goneral-

Vorsammlung hatten sich eingefunden: HH. K. Arendt, M. Blum. Reginald

Bottomley, P. Bove", P. Giemen, V. Conrot, A. Th. Decker, M. Engels, N.

Ensch, J. Erpelding, Ant. Eunck. Dr. B. Graf. Dr. B. Haal, M. Hostert,

A. Kiensch, J. P. Knepper, J. K. Kohn, M. Kraus. P. Ludovicy. J. B.

Merten, N. Mille, Dr. K. Müllendorf, Müller. Dr. Peters, Dr. Ludw. Regier,

Schliep und Dr. Weber.

Gegen Uhr eröffnete der Vorsitzende des provisorischen Comites, Hr.

Blum, dio Versammlung, indem er die Anwesenden zu ihrem Erscheinen be-

grüsste und der inländischen Tagespresse für das dem nouon Unternehmen

bewiesene Entgegenkommen dankte.

Nachdem Hr. Kohn das Protokoll der ersten Versammlung verlesen, begann

dio Beratung und Genehmigung der vom provisorischen Vorstande entwor-

fenen Vereinssatzungen. Die Vorschläge, welche zu längeren Auseinander-

setzungen Anlass gaben, waren: der Name des Vereins und der Vereinsschrift,

dio Anzahl der Vorstandsmitglieder und dio den Mitarbeitern des Vereins-
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Organs zu bewilligenden Separatabzüge der gelieferten Arbeit. Das Ergebnis

«ler Beratungen erhellt aus den vorgesetzten Statuten.

Hr. Blum beantragte darnach die Erledigung der in der ersten Sitzung in

der Schwebe gehaltenen Fragen Uber ein von der Regierung zu verlangendes

Subsid und über Portofreiheit in Vereinssachen. Die Versammlung stimmte

beiden Vorschlagen zu.

Sodann verlas Hr. Kohn die Namen der bis dahin nouaugemeldeten 68

Mitglieder : nachdem noch 5 ebenfalls anwesende Herren ihren Beitritt er-

klärt hatten, wurde mit Genugthuung festgestellt, dass mit Einschluss der

15 Gründungsmitglieder die Gesellschaft bereits 88 Teilnehmer zähle.

Bei der darauffolgenden Wahl des definitiven Vorstandes wurde zuerst zur

Wahl des Vorsitzenden geschritten, weil bei der Beratung der Vereins-

satzungen hervorgehoben worden war, der Präsident müsse direkt von der

Versammlung gewählt werden, während die Verteilung der andern Aemter

dem Vorstände überlassen bleibe. An der Abstimmung beteiligten sich 25

Mitglieder; die HH. Hostert und Dr. Weber hatten sich geschäftshalber

zurückziehen müssen.

Es erhielten die HH. Blum IG und Dr. Gredt 6 Stimmen, die HH. Dr.

Henrion, Dr. Peters und Dr. Weber je eine Stimme. Hr. Blum war somit

gewählt. Dieser dankte für dio ihm zuteil gewordene Ehre und das ihm

geschenkte Zutrauen, versprach, alle seine Kräfto dem Vereine zu widmen,

hob jedoch auch hervor, er sei nicht auf dieses Ergebnis gefasat gewesen,

doch füge it sich dem Ausspruche der Versammlung.

Bei der Wahl der G übrigen Vorstandsmitglieder erhielten dio HH. Kohn
22, Engels 17, Dr. B. Haal 14, Dr. Weber 14, Dr. Müllendorf 13. Dr. Pe-

ters 11; Schliep 11, Kraus 9, Arendt 7, Dr. Gredt 3, Müller 3 Stimmen

und die HH. Conrot V., Decker AI. T.. Dr. Herchen, Knaff, Koltz und Mille

je zwei Stimmen. Hr. Haal lehnte die auf ihn gefallene Wahl wegen Zeit-

mangel dankend ab. womit die Versammlung sich nur nach längerem Zögern

einverstanden erklärte. Als gewählt galten demnach die HH. Engels, Kohn,

Müllendorf, Peters, Schliep und Weber.

Gegen 5 Uhr löste sich die Versammlung auf, nur die anwesenden Vor-

standsmitglieder blieben noch zu engerer Beratung beisammen.

Dieser V o r s t a n d s s i t z u n g wohnten bei die HH. Blum, Vorsitzender,

Engels, Kohn, Dr. Müllendorf und Schliep. Man einigte hieb dahin, dass

Hr. Müllendorf das Amt eines Vize-Präsidenten, Hr. Kohn das des Schrift-

führers und Hr. Weber das des Kassierers übernehmen sollten. Desgleichen

wurdo beschlossen, bei allen Buchdruckern der Hauptstadt Submissionen für

den Druck des Vereinsorgans zu verlangen.

VersammlüDg vom 13. Dezember 1894.

Vorsitzender: Hr. M. Blum.

Anwesend die HH. Blum, Claude, Engels, Eunck, Gaasch, Kohn, Kraus,

Ludovicy Merten, Dr. Müllendorf, Müller, Schliep und Dr. Weber. Die

HH. Dr. Gredt und Knaff lassen sich entschuldigen. Die HH. Dr. Ecker
von Diekirch und Claude von Esch an der Alzotte werden als Mitglieder

augemeldet. Sodann teilt der Schriftführer mit, seit der letzten Versammlung
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hätten sich 37 weitem Mitglieder einschreiben lassen, so dass man bereits

128 Vereinsangehörige zähle. Hr. Pfarrer Klein von Dalheim meldet schrift-

lich seinen Beitritt an.

Nach Verlosung und Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung wird

Hrn. Engels der Dank der ganzen Versammlung ausgesprochen für die

wohlgetroffene Kopfzeiehnung zum Vereinsorgan. Der Vorsitzende berichtet,

wie an Stello des die Wahl ablehnenden Hrn. Dr. Weber Hr. Kraus als

Vorstandsmitglied zu betrachten sei und zwar infolge des Wahlergebnisses

vom 15. November, und dass Hr. Engels mit der Kassiererstelle betraut sei.

Den Hauptgegenstand der Tagesordnung bildet die Wahl eines Druckers

für das Vereinsblatt. Die 10 eingesandten Submissionen schwanken zwischen

30 bis 61 Francs. Die HH. Blum, Kohn und Kraus werden mit der end-

giltigeu Regelung der Angelegenheit betraut.

Aufs neue wird hervorgehoben, der Titel des Vereines dürfe nicht zu der

Annahme führen, als habe man eine Konkurrenzgesellschaft des Grossherzogl.

Instituts (Abteilung für Geschichte) schaffen wollen ; der Hauptzweck der

Vereinigung sei die Förderung unserer vaterländischen Litteratur. Bis hiehin

habe in dieser Hinsicht eine Lücke bestanden, welche die neue Gesellschaft

auszufüllen trachte. Dann gelangt die Orthographie des luxeinburger Idioms

zur Sprache. Allgemein wird geäussert, man müsse versuchen, in dieser Hin-

sicht feste Regeln aufzustellen, um endlich Einheit in diese Sache zu bringen,

da bis heute jeder luxemburger Dialektschriftsteller seine eigene Schreibweise

besessen und oft derselbe Autor den nämlichen Laut durch verschiedene

Zeichen gebe. Man gelangt znm Beschlüsse, der Vorstand, welchem Hr. Dr.

Weber in dieser Sache beigegeben wird, solle sich mit der Frage befassen

und dieselbe im Vereinsorgane zur Sprache bringen, um auf diese Weise alle

jene, welche sich mit dem Studium unseres Idioms abgeben, zu veranlassen,

sich über die Frage zu äussern, damit man zur Aufstellung fester Regeln

gelange, welche dann für alle in luxemburger Mundart im Voreinsblatte

veröffentlichten Artikel massgebend wären.

Verzeichnis der Mitglieder.

Vorstand:
Martin Blum, Vorsitzender.

Dr. Karl Mttllendorf, Stellvertreter.

Joh. Karl Kohn, Schriftführer.

Michel Engels, Kassierer.

Mathias Kraus.

Dr, J. Peters,
[
Mitglieder.

Schliep H., \

Wirkliche Mitglieder. J

)

1. Arendt Karl, Staatsarchitekt zu Luxemburg.

2. Bellwald >*., Steuereinnehmer zu Fels.

* Blum Martin, Pfarrer zu Mensdorf.

l

) Die Namen der Gründungsmitglieder sind mit einem Sternchen (*) be-

zeichnet.
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I.

4. Bottoniley Reginald, Luxemburg-Bahnhof.
* 5. Olemen Paul, Verifikator der Einregistrierungs-Verwaltung zu Lbg.

15. Decker AI. Tb., Pfarrer zu Monnerich.

7. Duensen er Andreas, Industrieller zu Wecker.

* 8. Engels Michel, Professor am Athenäum zu Luxemburg.

9. Follmann Michel Ferd., Professor zu Metz.

* 10. Dr. Gredt Ji., Direktor des Athenäums zu Luxemburg.

* 11. Dr, Haal Bernard, Domkapitular und Dechant zu Luxemburg.
* 12. Dr. Herchen K. A., Professor am Athenäum zu Luxemburg.

13. Hostert Michel, Pfarrer zu Keispelt.

11. Kellen Franz, ehemaliger Deputirte zu Platen.

15. Kintgen Damian, Professor an der Normalschule zu Luxemburg.

16. Dr. Kirsch Joh. Peter, Universitäts-Professor zu Freiburg (Schweiz).

17. Dr. Klein Edmund, Professor am Gymnasium zu Diekirch.

18. Klensch Albert, angehender Ingenieur zu Luxemburg.
* 19, Knaff Arthur, Telegraphen-Inspector zu Luxemburg.

20. Knepper Johann Peter, Distriktsarchitekt zu Diekirch.

21. KuMiig Alexander, Rektor zu Lindenthal (Köln).

* 22. Kohn Jobann Karl, Luxemburg (Clausen).

* 23. Koltz J. P. Josef, Inspektor d«>r Gewässer und Forsten zu Luxemburg.
* 24. Kraus Mathias, Strafanstaltslehrer zu Luxemburg.

2f>. Kuborn Heinrich, Pfarrer zu Harlingen.

26. Lech Friedrich, Dompfarrer zu Luxemburg.

27. LudOTicy P., Beamter der Internationalen Bank zu Luxemburg.

28. Medernach M., Pfarrer zu Buschdorf.

29. Merten Joh. Bapt., Lehrer zu Luxemburg.

30. Mo»s Joh. Nikolaus, Journalist zu Luxemburg.
* 31. Dr. MUllendorf Karl, Kanonikus und Ehrenprofessor zu Luxemburg.

32. Nepper Dominik, Vikar zu Reisdorf.

* 33. Dr. Peters J., Kanonikus und Subregens des Priesterseminars zu

Luxemburg.

34. Prott Jakob, Pfarrer zu Steinheim.

35. Dr. Pttnnel J. P., Professor am Priesterseminar zu Luxemburg.

36. Graf Th. de Puymnigre, 17, Universitätsstrasse, Paris.

37. Rewenig N., Lehror an der Oberpi-imärschule zu Vianden.

38. Dr. Reyter Ludwig, Professor am Gymnasium zu Diekirch.

39. Schreeder Nikolaus. Direktor d» r Ackerbauschule zu Kttolbrück.

* 40. Schliep, H., niederländisch-indischer Staatsbeamte a. D. zu Hollerich.

41. Dr. Schwlckert Josef, Professor am Athenäum zu Luxemburg.
* 42. Servals Emil, Ingenieur und Deputierter zu Luxemburg.

43. Spedener Gregor, Postkommis zu Luxemburg-Bahnhof.

44. Wagner Philipp, Buchhalter zu Luxemburg.
* 45. Dr. Weber Josef, italienischer Konsul und Zahnarzt zu Luxemburg.

46. Dr. van Werveke N., Professor am Athenäum zu Luxemburg, Sekre-

tär der historischen Gesellschaft.

47. Wolff Johann Peter, Notariats-Gehilfo zu Eich.

48. Zorn Wilhelm, Pfarrer zu Lullingen.

Correspondierende Mitglieder.

1. Dr. Alesch V., Arzt zu Luxemburg.

2. Anders Hyr., Gasthofbesitzer zu Luxemburg.
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3. Bastendorf K, L., Unter-Büreauchef in der Post- und Telegraphen-

Direktion.

4. Graf de Bertler de Sauvlgny, Lagrange (Diodenhofen).

5. Binsfeld Pli.
9
Kaplan zu Nioderfeulen.

6. River Michel, Postkommis zu Luxemburg-Bahnhof.

7. Rlum Franz, Kaufmann zu Burglinster.

8. Rormann Joli., Kaplan zu Reckingen (Mersch).

9. Bourscheid Joh. Peter, Cafebesitzer zu Luxemburg.

10. Rove Peter, Pfarrer zu Stadtgrund.

11. Brück-Faber, Verwalter der Gefängnisso zu Luxemburg.

12. Claude Joh. Peter, Gemeindesekretar zu Esch a. d. A.

13. Clenien Heinrich, Deehant zu Merch.

14. Clenien J. P. Raniel, Postbeamter zn Luxemburg.

15. Conrot Albert, Industrieller zu Luxemburg.

16. Conrot Victor, Industrioller zu Luxemburg.

17. Cravat Xlk., Pfarrer zu Mertert.

18. Dr. Recker Aloys, Zahnarzt zu Luxemburg.

19. Demuth J. R., Pfarrer zu Schouweiler.

20. Dr. Ecker, Professor am Gymnasium zu Diekirch.

21. Eiffes Mathias, Postbeamter zu Luxemburg.

22. Elsen Peter, Pfarrer zu Nörtzingen.

23. Ensch Xik., Geschaftsagent zu Luxemburg.

24. Erpelding J., Buchhändler zu Luxemburg.

25. Feiten J. R., Kommis der Post- und Telegraphendirektion zu Lbg.

26. Ferrant Victor, Industrieller zu Luxemburg.

27. Flohr Joh. Peter, Unterbureauehef zu Luxemburg-Bahnhof.

28. Friedrich Johann, Kaplan zu Reuland (Heffingen).

29. Frommes Slk., Pfarrer zu Biwer.

30. Funck Anton, Student, Grund.

31. Gaasch Nik., Pfarrer zu Itzig.

32. Galle Nik., Zolleinnohmer zu Oberpallen.

33. Georges ?i., Regierungsbeamter zu Luxomburg.

34. Gcebel N., Kommis der Post- und Telegraphendirektion zu Luxemburg.

35. Dr. Graf Bernard, Professor zu Luxemburg,

36. Harpes Ant. AI., emeritierter Pfarrer zu Mersch.

37. Hemmer Karl, Luxemburg-Bahnhof.

38. Dr. Henrlon Joh. Peter, Regierungsrat zu Luxemburg.

39. Holtmann Heinrich, Handelsmann zu Luxomburg.

40. Johannes Wilhelm, Pfarrer zu Rollingergrund.

41. Hummer Paul, Lehrer zu Neunhausen.

42. Jungblut M., Kommis der Post- u. Telegraphendirektion zu Luxemburg.

43. Kayser J. P., Postkommis zu Luxemburg.

44. Kellen Tony, Redakteur zu Strassburg (Elsass).

45. Keriger N., Pfarrer zu Esch a. d. Sauer.

46. Keup Joh. Peter, Pfarrer zu Niederanven.

47. Klees-Ostert, Cafebesitzer zu Luxemburg.

48. Klein Joh. Bapt., Pfarrer zu Dalheim.

49. Klepper B., Kaplan zu Schönfels.

50. Kohn Karl, Postbeamter zu Bad-Mondorf.

51. Kolbach Greg., Techniker zu Luxemburg.
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52. Kraus Johann, Cafebesitzer zu Luxemburg.

53. Lelievre J., Postperzeptor zu Bad-Mondorf.

54. Linden Joh., Lehrer zu Lamadelaino.

55. Mangeot Chr. Nik., Lehrer zu Luxemburg.

56. Mandy J. B. Regierungsbeamter zu Luxemburg.

57. Mersch Georg, Gerichtsvollzieher-Kandidat zu Luxemburg.

58. Meyer Franz, Koinmis der Goneral-Staatsamvaltschaft und Strafro-

gisteramtsvorsteher zu Luxemburg.

59. Meyers Johann, Pfarrer zu Colmar-Berg.

60. Mille Nik., Vikar zu Luxemburg.

61. Molllng Franz, Lehrer zu Roodt (Syr).

62. Müller Michel, Lehrer zu Luxemburg (Grund).

53. Neyen Alfred, Keims.

64. Peters Albert, Buchhalter zu Luxemburg.

65. Peters Johann Peter, Lehrer zu Kollingergrund.

66. Pinth Th. J. K., Postkommi» zu Luxemburg-Bahnhof.

67. Pranm Karl, Buchdrucker zu Luxemburg.

68. Reinert Nik., Lehrer zu Nocher.

69. Reuter J. P., Buchhändler zu Luxemburg.

70. Rodenbour Nik., Pfarrer zu Holler.

71* Holling J. P. N., Luxemburg-Bahnhof.

72. Salentiny Emil, Notar und Deputierter zu Ettelbriiek.

73. Salentiny Michel, Lehrer zu Eschdorf.

74. Dr. Schaack Hyac, Professor am Athenäum zu Luxemburg.

75. Scharff Bernard, Kanonikus und Dechant zn Betzdorf.

76. Schtntgen Nik., Pfarrer zu Knapphoscheid.

77. Schmit Franz, Postkommis zu Wiltz.

78. Schmit Jakob, Hilfeconductenr zu Esch a. d. A.

79. Schmit Johann, Pfarrer zu Medernach.

80. Dr. Schmitz Jakob, Direktor des Progymnasiums zu Echternach.

81. Schock Jos., Luxemburg-Bahnhof.

83. Schon Johann, emeritierter Lehrer zu Luxemburg.

83. Dr. Schumacher August, Arzt zu Luxemburg.

84. Schumacher Leo, Notariats-Kandidat zu Niederkerschon.

85. Schwebag Nik., Pfarrer zu Roodt a. d. Syr.

86. Spoo, Wilhelm, Postbeamter zu Luxemburg.

87. Sprank J. P., Pfarrer zu Grosbous.

88. Stand Joh. Peter, Postkommis zu Luxemburg.

89. Staudt J. B., Lehrer zu Eich.

90. Stemper J. P., Rollingergrund.

91. Thill J. A., Pfarrer zu Cruchten.

92. Wagner J. Ph., Professor zu Ettelbrück.

93. Walens J, P., Gemeindeeinnehmer zu Garnich.

94. Weiler M., Pfarrer zu Niedercorn.

95. Dr. Welter Michel, Arzt zu Esch a. d. A.

96. Weymann Franz, Handelsmann zu Luxemburg.

97. Wolff J. B., Pfarrer zu Meesdorf (Mersch).

98. Worre Peter, Buchdrucker zu Luxemburg.

99. Zleser Nik.,* Redakteur zu Luxemburg.
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I

Bnr Jitteratur nnfms \)thtwtljltdjfn palfktes.

i.

Jit früheren Reiten finbeu mir nirgenb* eine Spur, bnf? bie £uxtm»

bitrger Wunbart att 3d)riftfprad)e in Uebung gemefen märe; ja, nod)

in ben erfteu jmei t^ennien biefco ^ahrhunberts mar nidjt ber leifeftc

^erfnrf) gemacht roorben, bic t)cimatl)lid)cn l*autc juui fd>riftlid)cu

baufenausbrnefe $u bennfcen. Vlllerbingö begegnen mir im oorigen 3 Q *)r;

ljunbert in unferer .freimntf) bciu fogenannten „Blannen Theis", meldjer

auf ^ahrmärften uub ftirmeffen, alö eine #rt „faljrenber Säuger"

umherzog uub bort feine im Luxemburger Einleite felbftucrfaftfen „unge=

mafd)cnen lieber" mit freifdjenber Biotin Begleitung 311m heften gab.

Tod) bas Änbenfcn an ihn uub feine „Vieber" ift heutzutage faft gauj

crlofd)en, uub nur l)öd)ft feiten meljr ertönen, bei muften Saufgelagen,

vereinzelte il'erfe ober 3troyl)cn feiner fduuu^igen ^oten. 9iid)t2i, mos

ber „blinbe Xhcif" gebietet unb componirt hat, ift gebrneft morben, l
) unb

baö eben ift baö Bcftc an feinen bid)terifd)en Sdjöpfungen, baß fie bem
s
J!fteere ber i'ergeffenbett anheimgefallen finb.

(£rft gegen (Srnbc ber ^man.vger ^nljre nnfereä ^nljrhunbert!? traten,

anfangs nllerbing* fd)üd)tcrn, aber fpätcr mntl)iger uub entfdjiebcner,

oerfrhiebene l'nremburger nur, meldje in ihrer eigenen "Dhtnbart einzelne

Webidjte »eröffcntlid)ten. Ten Zeigen eröffneten Anton Meyer, ^rofeffor

in (Sd)tcrnad), (fpäter in t'üttid)i unb .Jakob Diedenbofen, 3tubent bcö

9tl)cnäiund 311 ^uremburg. Shnen folgten balb J. Fr. Gangler, Edm. de

la Fontaine, M. Lentz, L. A. Fendius, M. Rodange, J. J. Menard.

N. Gönner, J. B. Nau, N. E. Beeker unb anbere, üon beucn allen

fpätcr nod) 9icbc fein mirb.

$1$ man nun begonnen, bie l)cimatl)lirf)en Xöne ber erhabenen

Tid)tfunft bienftbar ,^u lunrhen, mußte aud) barnn gebnd)t merben, 3prarf)=

regeln auf^uftellen, nad) melden unfer Tialeit feilte gefd)rieben merben.

©ir glauben, unfern Ccfern Vergnügen 311 bereiten, menn mir nad)ftchcnb

fo meit fie 31t unferer Menutnif? gefommen finb — in djronologifcfjer

fHeihenfolge jene ©erfc anführen , nu'ld)e fid) befonbers mit bem Stubium

uuferes Inxciuburger Tialeftec bisher befant haben.

(Sö finb folgenbc

:

1. MEYER Anton. E' Sebrek op de Lezeburger Parnnssus.

Lezeburg. .1. Laraort 1829. Üflcfonbcres ,-Virwurt-' unb „Nobried"

i^ormort unb Siacfjroort. 1

2. GANGLER Johann Franz. Koirbrumen um Lainperbiereg

V) $nid)fiücte oon einäeliicn biefer Bieber (5. „Zu Arel op der Kiuppchen")

fuibct mon in bem Sikrtc oon N. Warker: „^intfvgriiit", 2. flufl. @. H0,84 unb

105, wo ber geneigte £cfer ielbe uodjfdjlügen mag.
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gepiekt. Lezebureg, J. Lamort, 1841. $cfonbcrä : „StroaS über bic

Sdtäfpradje" unb „Glossarium" CÖJörtcrbud).)

3. HARDT Mathias. Stofabultömu* ber 3aucrmnnbart. Sricr 1843.

(^Diffcrtation beä «Programms bc$ «ßrognmnaftum* oott ©djtcrnarf) 1842

—1843. ©. 1—29.)

4. GLODEN H. „Vorwort", „(#ramarifd)c$
4i unb „Ginige Cer*

bcntfdjungcn
44

. (3n bem Söcrfc : Antou Meyer, ifitrcmburgifdjc Wcbid)tc

unb fabeln. Trüffel 1845.

5. GANGLER Johann, Franz. fieztton ber Luxemburger Umgang«

fpradje (rote fic in unb um Luxemburg gewrodjeu roirb ) mit l)od)bcutfcr)cr

unb fran^öftfd)cr UcberfcUungunb Grflärung. Luxemburg, J. Lamort 1847.

6. De la FONTAINE Gaspar-Theodor-Ignaz. Lieux-dits. i^n

ben ^ublifatioucn ber ardjäologifdicn Wejell)d)aft Don Luxemburg,

«anb VI. 3af)rg. 1850. ©. 140—145».

7. ENGUNG Johann. Skmcrfungcn über bie flbftammung bc*

Ramend „ftrifingen
44 unb anberer Crtidiaftcn auf M ^inocif* unb „fingen".

(Gbcnbafclbft. 93anb VII. ^afjrg. 1851. 3. 235—230.

8. HEtNEN Heinrich. Ginige ^orte ^ur ^cleuebtung einer f)tfto

rifdjen SRotig unb jugleid) bie (Srroicberung auf bic ^nmerfung über bic

Slbftammung bc* Wanten« Anfingen. 'l*bcnba)clbft. 3. 237—238.)

9. THYE8 Felix. Essai sur la poesie luxembourgeoise. Bru-

xelles, 1854.

10. De la FONTAINE Gaspar-Theodor-Ignaz. Extrait d un

essai etymologique sur les noms de lieux du Luxembourg genna-

nique. (^ublifationcn ber ardiciologifdicn WcfeUfd)aft. $anb IX, $al)rg.

1853. 3. 28—64; <8anb X, ^aljrg. 1854. 3. 101-206; $anb XII,

^afjrg. 1856. 3. 28—78; $3anb XIII, 3af)rg. 1857. 3. 17—62;

QJanb XIV, ^alrrg. 1858. ©. 25—65.)

11. II) EM. Extrait d'un essai etymologique sur les uoms de lieux

du Luxembourg beige. ((Sbcnbafclbft. üöanb XV, ^aljrg. 1859.

3. 12—43.)

12. IDEM. Extrait d'uu essai etymologique sur les uoms de lieux

du Luxembourg francais. (Gbcubafelbft. <flanb XVIII, >brg. 1862.

©. 177—226.)

13. KLEIN Peter, Die 3prad)c ber Luxemburger, i (ibcnbnfclbft

«anb X, 3al)rg. 1854. 3. 1—52.)

14. HARDT Mathias, ^cridjt über bic ßroccfnuiiugfcit ber <ycftftclluug

einer offiziellen 3d)rcibung ber Crtenameu bes Wronl)cr;,ogtl)um* unb

über bic babei an^unebuteubeu Wrunblagcn. i (Sbcnbafelbft. 3. 347—250.,

15. MEYER Anton. Rcgelbüehelehen vum Lezeburger Orthu-

graf. En Uress, als Prow, d'Fraechen aus dem IIa a Versen.

Lüttich. H. Dessain 1854.
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16. De la FONTAINE Edmund (Dicks). ^crfnd) über bic Cr*
tbogrnpljic ber Inreinbnrgcr bcntfd)cn ÜJhtnbart. ^nrcmbnrg. V. Bück. 1855.

17. HARDT Mathias. s^crid)t über bic ^cftftcUung einer offiziellen

Sdjrcibnng ber Ortsnamen best (vJroftfyeräogtfyitmd i'nrcniburg. <3 n &cn

sßubüfationcn ber ard)äologifd)en Öcfellfdjoft oon ^nrembnrg. Stonb XIII,

^aljrg. 1857, 3. 113—120)

18. Sic bcutjdjc Sttitnfcart in ^nremburg. ($m „3Jlagajtn für bic

Literatur bc* ?lu*lanbc$\ 3<il)rg. 1867, 9ir. 15.)

19. $cr lurcmburgtfaK Sialcft. (3n ber „Siffcnfctjaftlicfycu 3ki=

läge ber ^eip^iger Reitling". 3 a *) r 9- 1867, 9fcr. 47.)

20. STRONCK Michel. ftiftorit>pl)ilologifd)c ©tubten über baä

gallifdjc Belgien nnb bic in bcmfel&en entftanbenen Spradigrcnscn, nntcr

befonberer 33crücffid)tignng bes l'urcmburger Xialcftcg. (9JKt einer &arte.)

^ublifationen ber arrf)äologi)d)cn Wcfcllfd)üft. $anb XXIV, (TS) ^o!)rg.

1868. 3. 271—294.)

21. STEFFEN Nicolaus. Ü>crglcid)ung unferd £ialcftc$, unferer

8oft*(teber, 2pridnuörter, 3piclc, 3agcn nnb SDtityrdjen, Sitten nnb

$räud)c, n. f. id., n. j. mit benen bes Sicbcnbnrgifd) 8äd)fifd)cn

$otäftamme*. Qn ber oon tytn ebirten ^eitfdjrift : „^a* i*atcrlanb."

i^od)cnblatt für Si'nrcmbnrgi)d)e National Literatur, l'nrcmbnrg. M.

Boarger. 1869. JRr. 11-14, 16, 18, 20, 25, Sl).

22. IDEM. Unfcrc Stainnuicnvanbfdjnft (Nationalität). (Gbcnba;

fclbft. Nr. 1),

23. HARDT Mathias, i'nrembnrgcr &Vi*tl)ünicr, alö Nadjlefc 31t

Jacob Grimms ü&kistljüincrn, gcfamniclt nnb eingeleitet, l'nrcmbnrg. V.

Bück. 1868—1870 (5 ^iefernngem.

24. STRONCK Michel. ©tt)inologifd)c tfor)d)iingcn, als Beitrag 511

ben 3tnbien bcö .'orn. de la Fontaine, über bie Ableitung ber Drt£f=

namen bcö l'nrcinbnrgcr Vanbce. i ^n ben s}3nblifationen ber ard)äologifd)cn

Wcfcllidjaft oon i'nrcmburg. $anb XXVI (IV), 3af)rg. 1870—1871.

2. 118—133,.

25. GREDT Nicolaus. Tic l'nrcnibnrgcr ^Jfnnbnrt. Jbvc 5kbcntnng

nnb il)r (Jinfluf? auf *{ olted)araftcr nnb ^oltebilbnng. Vnrentbnrg. Pet.

Brück. 1871. ' Xiffcrtation in beut Programm bco Ktyenäitntd oon

l'nrnnbnrg. 1870—1871. 3. 3—63.1.

26. LENTZ Michel. Späss an Ierscht. Liddercher a Gedichten

L*-'tzebure#. V. Bück. «Firwnrt» ($>onoort) nnb «Glossar» (3£örtcrbnd) ).

27. WIES Nicolaus. flrdiüologifdK ©riefe. (Qu ber Leitung : ba$

inreinbnrgcr &*ort für ©at)rl)eit nnb >)icd)t. finjremburg. Pet. Brück
1875. 9ir. 71, 74- 76, 78, 71», 81, 82, 85, 87—90, 92, 93, 05,

97, 106, 107, 109, 111).

28. STRONCK Michel. »Sur la pretenduc translation d'une colonie
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saxonnc dans le pays de Luxembourg. Luxembourg 1877.

29. GÖNNER Nicolaus. Onserer Lider a Gedienter an onserer

Letzeburger-deitseher Sproch. Dubuquc. Iowa 1879. «Virried».

($orn>Ort).

30. BEAUVOIS Eugene. L'idiöme luxembourgcois et sa litterature.

(ÄUjfyUfl au* beut ^arifer «Polybiblion» , abgebrueft im „l'uremburger

&*ort". ^aljrg. 1879. Wx. 278—279).

31. WAGNER Anton, ^cutfdjc Wrammatif, $unäd)ft für bic lurcm^

bnrger 8d)uljugcnb in ben Cber*^rtmärfdjulen, ^eufionaten unb fyöfyeren

^eljranftaltcu, nebft einem grciubnrfrtcrbucl) als Vlnfjang. t'uremburg.

Pet. Brück. 1880. (Gifte* unb jroölfte« Mapitet : Heber ben O^ebraud)

einzelner Wörter. — üuremburgitdjc unb l)ori)bcutfd)e ftuöbrücfe).

32. GÖNNER Nicolaus. Prairieblummcn. Eng Sanmilonk fu Lidder

a Gedichter an onserer letzebürgerdeitseher Spröch. Dubuquc, Iowa,

1883. «Firwurt» unb «Glossar». (*>orn)ort unb SHörterbud);.

33. GREDT Nicolaus. £ie t'urcmburgcr ÜNunbart. i ^n ber $ciu

fd)rift: bas Sugentburger iianb. Crgan für uaterlänbifdjc Wcfd)id)tc,

Äunft unb Literatur üon J. N. Mu-s unb Karl Mersch. 3a *)r9- II -

1883. Vit. H j.

34. GÖNNER Nicolaus. Tic 3prodje ber l'uremburger in ben

bereinigten Staaten flmertfa'ä. < ßbcnbajelbft. 9ir. 23».

35. MENAGER Lorenz. Tic Doppellaute unterer sJWiinbart. (<8btn*

bafelbft. 9fr. 31).

36. SCHWEISTHAL Martin. Remarques sur le röle de l'element

franc dans Information de la langue franeaise. Paris MUCCCLXXXIII.
(1883).

37. GÜESENER Johann Peter. LeGrand-Duche de Luxembourg

historique et pittoresque. Diekirch. Just. Schrcell. 188."). (.Staphel

VII: L'ethnographie, la linguistique, la litterature et la biblio-

graphie)

38. FOLLMANN Ferd. Mich. Tic flHunbart ber -TeuticH'otfjringer

unb £urembnrger. I. Zeil. Wcti 188H.

39. M(ES Johann Nicolaus. 9ied)tfd)reibungstegetn ber luremburgcr

3)?unbart. (JJn ber geitfdpift : „Das* l'ureniburger Ünnb. Crgan für

uatertänbifdje ®efd)id)te, Äitnft unb SJUteratur". Don Nie. van Wervccke.

^uremburg, Pet. Brück, V. ^aljrg. 1880, SRr. 5—6).

40. LINDEN J. G. A. lieber ftlurnomen. i (Sbenbaielbft, Nr. 22, 23,

25-29, 31.)

41. REINERS Adam. Ons Sproch. (Jn ber uou ihm nerausge

gebenen ^eitfdjrift : „Taö ©oterlanb. Crgan für X?uremburgifd)e «e

fct)ict)tc, ftltnft unb Literatur." (Mrcneumadjer. .T. Esslcn, 1889, Wr.

9—12.
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42. WEBER Josef. Lezeburgeschdatein-transesch-deitsehen L)i-

xioner fun de Plauzen, beut : Reeueil des memoires et des

travanx publies par la Societe botanique du Grand-Duche de

Luxembourg. N° XII. 1887—1889, Luxembourg, P. Breithof. 1889.

(8. 41—144.)

4.'5. FOLLMANN F. 3Mc SKunbart bcr rcutfrtVl'otfjringcr unb

rentburgcr. II. Teil $tacaU£mu$. 3)tefc 1890.

44. SCHWEISTHAL Martin. Uue loi phonetique de la langue

des Francs-Saliens. Extrait du Tome XVIII des „Memoires cou-

ronues et autres memoires publies par l'Academie Royale de Bel-

gique", Bruxelles 1889.

45. MEIER John. 5örubcr Hermanns geben ber (Gräfin ^olnnbc

üon SBtaitbcn mit (Einfettung unb Wnmcrfungcn ($eft 7 ber „®crmam=

ftifdjcn Wbljanblungcn", herausgegeben oon Karl Weinhold) ©redlau

1889.

48. SCHWEISTHAL Martin. Le dialeet allemand de Luxembourg.

(3n beut „Surcmburger ©ort", ^aljrg. 1891, Wr. 278.)

Km 3d)luffc ber sub. $h. 43 eitirten 5d)rift fagt £>crr ^rofeffor

Follmann au« s
JWcfc, unfer gcfd)ät*ter Mitarbeiter, ftolgcnbeS : „^n

einem britten unb legten Icilc gebeufen nur fpätcr bie Slc^ion, bie

SBortbilbuug unb beu Sortirijafc bcr ÜWcunbart ju bcfjanbcln.

.

9tt4 f)at $ert Follmann, wenn mir nid)t irren, nod) einige ^Tnffä^c

über ben lurcmburger Dialcft in einer beitffdjen ßcitfdjrift veröffentlicht,

©ir möd)tcn ben gceljrten .^errn bitten, uns gütigft über biefen ^ßiinft

92äf)ercd beridjtcit ju wollen. Sobann ()abcn wir aud) baS Vergnügen

init-mtljcilen, baji bcrfelbe il^crfnffcr eben bie lejjtc .foanb an ein 9)Janufcrittt

legt, betitelt: „T>ie 8prad)e ber fiuremburger 9ßet3tümer uor bem Qafjre

UiOO", mit bc||cn ^cröffentlidmng wir in einer ber uadjftcn 9cummcrn

beginnen werben.

hiermit l)ättcn wir, fotneit felbc 31t unferer Äcnntnif? gelangt finb,

bas 9?ergeieJ)mfj aller jener Sikrfc unb 9(uffäfee gebraut, wcldjc fid) ntcfyr

ober weniger mit beut Stubium unfcrcS £ialcftcS befaffen. 3ollte einer

ober ber aubere unferer wertben Vcfcr lucllcidjt nod) weitere als bie an-

geführten Cueltcn fernten, fo möchten wir il)n freuttbfidjft bitten, uns

felbc gütigft anzeigen ;,u wollen, bamit wir fic in einer fpätcren Kummer
unfereS SMatteS uadjträglidi namhaft marfjen fönnen. frier trifft nämltrf)

bcr alte 3prud) 311: «Quod abundat, non vitiut» ("©aS
(
ytüiel ift, ift

fein ftcljlcri.

3n bcr folgenben Kummer werben wir ein ^erscidjninfmittljcilcn

uon Allein, was in unferer
s.Wunbart bisher, in Sßrofa ober in Herfen,

ocroffcntlidjt worben ift, natürlid), in foweit bieje il>crfe unb Mblianblungcn

uns befannt finb. M. Blüm.

22

Digitized by Google



I

(Btttjug be« gturfüeften Balduin,

(ßvafen von $uxemb\xvQ,

in Xxitx, rntb bic ilun $u Jljcil geworbene feierliche ^ulbigiuig auf

bem .frcittötmarnc bafclbft.

$kt (Gelegenheit feiner jährlid)cn Stiftungsfeier, mcldjcr Unterzeichneter

beimohnte, ijattc ber Trierer ßunftgemerbcoercin am 11. biefeö WonatS

im großen Saale bcö bortigen fatholifdjcn $ürgcrfafino
r

$, in lebenben

Silbern giuei Scencn aus bem Üebcn beS auf bem furfürftlidjcn Iljronc

Triers fo mettberühmt geworbenen (trafen üBatbuin »011 Surem«
bürg aufgeführt, an benen über 60 ^erfonen utitmirften. (Singcleitet

mürben biefe fomobl in biftorifri)cr als in fünftlerifcher Ziehung h°d) 5

intereffanten Silber burd) nad)ftef)enben, oon einem ftcrolb im Äoftüm

bes 14. ^ahrhunbertö oorgetragenen Prolog :

3n eine $eit folit ihr end) oerfetjen,

3n eine ,3cit oon ©tut unb 3ref)bc rotl)

:

Das beutfctie Soll erftarrt nod) im (Sntfcfccn

Ob &önig SUbredjts oatermörb'jdjcm Dob.

3m 9tcid)e ftchben, Meuchen, 3uoc" lKfeen '

3n Sd)löffern ftrmutf), in ber iftotb :

Da v)at ihn Xricr ginn dürften fid) erfüret

Den heften, ber bas Sceptcr hier geführet.

Den £ lt r c nt b u r g c r 35 a 1 b n i lt. 9iod) liegen

Die Spiele fern ihm nidjt ber 3u8eno3eit }
—

$on ^oitiers fommt er herabgeftiegen,

333o il)n ber *i|$apft 511m "Jkicftcr jüngft gemeiht.

Dod), menn bei il)m nid)t alle $eid)cn trügen,

j Drägt er fdjon zielbcmiiRt ba* .£crrid)crfleib

;

Sott 3 llDct $i ct> ct ihm bas $>olf entgegen

Unb fleht für ihn bes §immctt rcid)ften Segen.

Der jnnge Vlar regt balb bic fühnen Sdjmingcn

3m Sd)lad)tgeftlbc, in ber dürften Watt);

Dem trüber mirb er balb bie Mronc bringen,

Än bem fein ganzes .fter,} gehangen hat.

©r fteht 31t ihm feft in ber Sd)lad)tcn fingen,

(£r maltet für ihn an bes Ataifcrs Statt

;

Unb mo es gilt 511 h^nbeln unb ju fd)lid)tcn,

Sclj'n mir ben ttnrfürft bcrridKU, [trafen, riditen.
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(£3 froren fetten, ba bcö Slbcte $ärtc

Sdjmcr auf bau Sürger uttb bem Sauer lag,

£a fic ben SßJcg 51t £anb unb 5Baffcr fperrte.

£aö ftclb mar $8üftnin unb ber «vanbel brarf).

£a taufd>te er ben ftruutinftab mit bem 3d)mcrtc

Unb rief bic Xricrer 511 bem Kampfe mad)

;

(Sr brarf) bic Burgen, fdjlug ben ftcinb in Sanbcn,

Unb SRufj unb ^rieben gab er feinen Rauben.

TeiUfd) mar fein Äern, menn er im mclfdjcn £anbc,

Und) Stubten trieb unb Slmtc* &kif) empfing,

innigem unb fyeipcm Öiebcöbanbc

@r treu an £>cutfd)lanb2f flteid) unb Äatfer Ijing.

©tc oft jcrfdjellt an feinem SBibcrftaubc

2)cr 5ci»0C 0 irf)f gefdjloff'ncr, fefter 9ting

:

£c$ Ütcidjcö $ fl l)nc fjielt er f)od) im fieben.

£rci Saifcr {)at er unferm 9?cid) gegeben.

$od) menn aud) oft bes Uteidjss unb ÜanbeS Sorgen

£>cn dürften riefen 31t erneutem Streit,

©enn er fpät nad)t$ unb fd)on am frütjen borgen

T)cn .frarnifd) anlegt unb bc* Krieger« &lcib,

Äm tiebften lebte er in ©Ott geborgen
;

$cmütl)ig blieb fein Sinn, bem £crrn gemciljt

:

80m Sifdjofäfits 30g er jur ftillcn tflaufe

Unb taufd)tc ftürftenpradjt mit ber &artl)aufe.

$)a$ mar ber ÜHlann, auf ben nod) lange $nta\

$n $>anfbarfcit fid) nnf'rc Stabt befinnt

;

(Sin ^cnfmal 1
) mill fic Salbu in bereiten,

ii>on meldjem leifer Segen nieberrinnt,

3Bo 3>anfbarfcit (Erinnerung in meiten

^aljr^c^nten £icb unb Sage tucitcrfptnnt

:

3)cr (Sljrc ift er mertfj, bic iljr iljm meidet,

^l)r cljrt eud) fclbft, ba il)r ben dürften eljrct.

$a$ erfte lebenbe öilb ftelltc ben (Sinzig bc* tturfürftcu Salbu in

in Üricr bar. 3m £)intcrgrunbc ber Vom mit beut £omfrciplafc. 23al=

buin erfdjeint im il*orbcrgrunb, umgeben uon feinen ftamilicnangcijörigcu,

baruntcr ber nadjmaligc ttnifer .^ciurid) VII. ßn feinem (Smpfange

nal)en fid) bic gciftlidjc unb mcltlicf)C Scljörbc, bic Mttcrfdjaft unb bic

Sürgcrfdjaft, benen fid) bic üanbbeüölferung anfdjlicftf. SBäfjrcnb baö

erfte Silb ben trafen SBatbuin als mcltlidjen £crrfd)cr oorfüljrt, $eigt

') £iefe$ mit einem 3)?omimcntaUnnnnen combinirte, vor bem $aubtbaljnljofgebäubc

3U flehen tommenbc 2>enfmal ift bereite in «ngfübrnng begriffen.
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if)n baS jmcite in bcr £rad)t bcS (Jr^bijc^of^. Tomprobft oon ^olocr

tibcrreid)t if)m ein foftbarcS £D?iffa(e, bie klebte oon 3t. 3)fatl)ias unb

St. SDJarimin tragen ifjnt rcirf)c«* &irdKngcrätf)C entgegen ; ber trtcrifd)c

!ü?agiftrat bringt bie Sd)lüffcl ber Stobt, i'anblcute näljern fid) mit

entfprcdjcnben Symbolen. Mus beut ganzen 33ilb unb aus ben Oicfidjtcrit

fpicgclt fid) bie ^reube mieber, bap man einem felbft gewählten &x$\

feftof hnlbigcn barf. — £aj? ber Entwurf 31t ben Silbern feine leitete

Slnfgabc ftcllte, ift begreiflid), wenn man bebenft, baß es galt, auf ucr-

hältniBmäjhg befd)ränftcm Waum eine Holfsfccnc bar
(
yiftcllcn, bie tro^

bem in ftarbenton nnb ftt)lgcred)ter «norbnung ein djaraftcriftifchcS 5Wb

oom 14. ^afjrhunbcrt gu geben beftimmt mar. $cr)pcftioc, Beleuchtung

unb |^arben5ufantniciiftcÜUTi9 maren icljr glüeflid) getroffen. (Sine meient*

lidjc Erleichterung in bcr Bcfdjaffung ber Ijiftorijdjcn Wcmänbcr war

bem Herein baburd) 31t Sfjcil geworben, baj? £crr Dr. Bock in Wadjen

bie ©ewogcnrjcit t)atte, eine große «n^ahl oon foftbareu Stoffen unb

©eräthen au« bcr QtH 00m 7. bis jum 14. ^afjrljunbcrt 31t lettjcn.

SBann merben einmal ähnliche l)iftori)d)c Silber hier in ^uremburg

aufgeführt? Unferc ®cfd)id)tc liefert maffenrjaften Stoff ba^u, unb an

Patriotismus fehlt'S ja wahrhaftig aud) nid)t

!

^uremburg, ben 19. 9?oocmbcr 1894.

C. Arendt, Staatsard)iteft.

>i> 1
—

ffe pnttrr uni> iljr gthtii,

Eine pljantafie.

Ucbcr ein üöcttd)en hingeneigt, bie Blicfe ftarr nad) bem fdjlnmmenbcn

äinbc gerichtet, fafe im (rillen Kämmerlein ein fummcroollcs 2Bcib; bie

«ugen maren 00m deinen gerötet, mül)fam l)ob fid) bie ©ruft. £a
neigte bie Butter fid) über ihren Liebling hin unb bclaufchtc bie fdjmadjcn

Sltcmäiige.

Sollte eS benn feine Weitung me()r für ihr Iöd)tcrd)cu geben ! £cr

«r^t hatte iljr oor faunt einer Stunbe unummunben erflärt, basfclbc

werbe oiclleicht ben folgenben lag nirfjt mehr erleben, ohne Sdjmer^cu

werbe es rjinüberidjlnmmern unb als Engel in einem beffern Jt'cbcn er^

madjen. Söcnngleid) bcr nüd)tcrnc SBcrftanb biefem är.^tlidjcn «uSfprudjc

beipflichten mußte, fo molltc bod) bas bangenbe sDJuttcrl)cr3 nicht brau

glauben, mit allen ftafern flammcrtc es fid) feft an bie .poffnung auf

Öenefung. Sd)on oor einem 3 rt ^rf ')attc ocr pcr ttnmiitcroollcn bas

eine ihrer beiben JÜinbcr babingerafft, nadjbcm fie nur menige sJ)Jonatc

oorher ben teuern Watten oerlorcn. - X"a mar il)r nur mehr 'JDJariccbcn,

ein ßiub oon fcchS 3 n *)rcn ,
geblieben : fe$t folltc and) biefes oon il)r

fd)cibcn, unb fie bliebe allein auf (Rottes weiter JÖJcIt ,}urücf.
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3)ic an ber iltfanb l)iingcnbc U()r l)ob aue, unb balb crflangen fccfjö

Sd)lägc t)in burd)* ftiüe (Mcmad). (Sntfcfct ful)r bic Butter empor. Sd)on

fcd)S, unb nod) bcüor ber Worgcu 311 grauen beginnt

„9?ein, nein!" fliifterte fie bebenb. Tcv eigene (Mcbanfcngang batte

fic crfdjretft. llntcrbcffcu fd)lug bic kleine bie klugen auf, langfam bc=

megten fid) bie fd)on blau unterlaufenen kippen, unb „
s3)hitter !" fyaudjtc

ba* töiub, mäljrcnb es ber oor £cib (Gebeugten ein .£mnbd)cn entgegenftreefte.

—
r,3P bir beffer ?" fragte biefc ^itternb. 9tur ein liefen, unb bic

töleine war mieber cntfd)luinmcrt.

Traunen beulte ber $Biub, es war eine falte 3>c3cmbcrnad)t. Sdjncc-

geftöber fauftc miber bas ftenfter bes einfaiuen Stübdicns, bod) bort

uat)iu nicnianb es* wal)r. fdjncll, wie auf becs ©inbes Flügel enteilten

•bent SiMbc bie Stnnbcn, weldjc es nur ntcljr bei feinem töinbc oerbringen

folltc. Allein bie Warijt ,}og weiter, balb graute ber borgen, £ic töleine

f)ottc beftiinbig gcidjlummcrt, bod) mar iljr Sltcin ftets fd)mäd)cr gcioorben.

©nblid) fdjlug fic bic Singen auf — ein matter iölief, nod) ein £ärf)cln,

ein letzter .fraud) — unb bas fleinc ftcr,} battc ausgeflogen. &alb

mal)nftnnig fdjlofi ba« ^eib bic V'cidjc in bic Sinuc.

töaum Ijotte bic nnfdjulbigc Seele il)re irbifd)c $mllc oertaffen, fo

erblifte fic ben neben beut Stcrbcbcttdicu ftcl)cnbcn Sdjntjcngcl, mctd)cr if>r

cntgcgcnlädjcltc, unb mit ber rcd)tcn £anb nad) bem 'parabiefe jeigte,

mäljrcnb er il)r bie linfe barbot. ^omenlofc ftreube burctjjucftc bic fleinc

Seele, alei fic oon allen (Srbcnfcffcln befreit hinauf nad) bem ,'pimmcl

irtjomc. ^aun fiel bas Singe auf bic troftlofc Butter. £a ber (Ingcl

bie« mofjrnabm, bemerfte er mit fanftcr Stimme: „Sie wirb und balb

folgen, um fid) mit bir, bem ^ater unb ber Sdjwcftcr in ben fficif)cn

ber Seligen ,ui freuen." 3lMc in bciliger ^crflärung erglänzten fofort

bie Singen ber iVfutter, weldje fid) oon ber irbifd)en £mllc abwenbetcu

unb burd) bas ^enfter l)inauö nad) einem am ."pimmel nod) glän^cnben

Sterne fdjautcu. X^ort wirb fie all bie Sieben wieberfinben, meld)c mit

ihr nur ein $>erj unb eine Seele waren. Ü^alb wirb Wort fic ,ut fid)

rufen, um fic mit ben leucm ;,u oerciuen. rurd) bic Zljräncn ftafjl

fid) ein Vädjclii.

SU* bic gcfd)icbene Seele bic« l'ädjcln bemerfte, mar and) fic erleichtert,

unb 311 bem (ingcl gewenbet, fprad) fie : „Jdj bättc eine s$ittc, nod) einmal

mödjtc id) bin ;,um Wrabc ber Sdjmcftcr, wo auri) ber Hinter fd)lummcrt,

unb id) fo oft mit ber Butter betete unb meinte."

töauiu mar ber SBunfd) gebegt, ftanbcu fdion beibe auf bem #ricbl)ofc,

über mcld)cm grauer Giebel lag. ilkinc Slftcrn fdjmücftcn bas liebe Ohab.

£ic töleine brad) fid) eine ber Minute ab. „ Jd) mill fic bem Sd)mcftcrd)cn

mit in ben .piminel neljmen, mo fie nie weiten mirb." Sic oer liefen

bie (Srbc unb fliegen immer ljöljcr Ijinauf. Ter Gngcl l)ielt bic töleiue
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auf benennen, ^löfclid) Iicmmtc ber iöotc Gottes feinen ftlug. „3icb

jurücf nad) bem ^lecfdjen (£rbe, bas bu bein iHatcrlanb nannteft", begann

er. „Mein ift bics* £anb, bod) glütflid) unb frei. l£s ftebt unter madjtigcm

3d)ufc, benn bic Gottesmutter fclbft wadjt mit Vicbc barüber wie über

fein anberes, weil es fie pr Patronin erfor. l'urcmbnrg beifrt jene? ^ylecf-

d)cn @rbc, 3d)ufclanb Martens füllte man es nennen. Ws tttnb Darias wirb

ber Surcmburger geboren, mit bem Warnen Waria auf ben i'ippcu

fjaud)t er ben legten Seither aus. C wie biefe Patronin, biefe
s
J0hittcr

fid) freut, wenn fie einen tljren 3d)ü(jlingc weiter um fid) ucrfammcln

fann, um ilm ihrem gbttlid)cn 3obuc oor^ufnbren !"

Unb f)bl)er ging es hinauf, uorbei an unzähligen 3onncn. — „T>ort,

bort !" rief nad) einer iikile jnbelnb bie Silcinc. (Sin Glans ohne Glcidjcn

ftrafjltc itn* entgegen. — „«ein ^luge hat's geichen, fein Ctjr bat's gc=

hört, in feines
,

il)?cnfd)cn .ftcrj ift es gebrungen, was Gott benen bereitet

bat, bie ihn lieben", bemerfte ber (Engel, ba er bic $>crmunbcrung 9Ra<

rtd)ens wahr naf)tn. £nmmlifd)cr Gcfang crfd)olI — entlieft ging bie

fleinc Seele mit ihrem Begleiter in bic Wohnung ber (Krediten ein,

wo bic Gottesmutter ihr Minb empfing nnb es mit beffen 3d)ut?cngcl

oor tr)rcn l)imntlifd)cn 3ohn füfjrte. flnd) ben ^atcr unb bas 3d)wcftcrd)cn

fanb bic kleine wieber; letterer nberrcidite fie bie auf ihrem Grabe gc=

pftücftc Äfter. iWaricdjcn naljin teil an ben ftrcubcu ber 3cligcn.

%\\\ (Erben wnrbe bic irbifdje Sutilc ber «leinen }u Grabe getragen

— nod) einmal gitterte bas $er$ ber Sttnttcr, als man ben 3arg in

bie fäljlc Gruft fenfte. *>on bem Grabe lenftc fic ben Wirf nad) oben

nur mehr fur^c .ßeit unb and) fie wirb an« biefem geben fdjeiben. Gott

wirb fid) ihrer erbarmen unb fie bic Sieben im $imntetreid)c mieberfinben

laffen. $tom ftriebbofe lenftc fie ihre 3djritte nad) bem nahen ftirdjlctn;

bem ^riefter oertrantc für alles an, was fie bcbrürflc. Gctröftct unb

geftärft begab fie fid) nad) ftaufc, wo fic bic gan^c Wad)t auf ben ftnten

üerbradjtc. Um sJ)?orgen ging fic
(
ut bem lifdje bes .^erm, barnad)

wieber 31t bem Grabe, weldjcs all ihre hieben cinfd)lofi.

$ort fniet fic wieber, 3d)uccgcftöbcr burd)fauft bie ^uft, fic fpürt

es nid)t. Xer 3ri)ncc fällt bidjtcr unb hüllt alles ein — — — bann

finft ein mübes ,£>aupt aufs Grab, ein .per,} hat ausgefd)lagcn — Tic

3eclc ber alteinftchcubcn Butter ift gcfd)icbcn, im Gimmel erwarten

fie il)rc Sieben.

Karl Kohn.

V
$lmttt ptttljrfünujen,

%Üc ben herein ober beffen Crgan betreffenbeu üNittbcitungcn unb
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ßufdniftcn finb franco 311 fcnbcn an ben ^räfibcnten ober ben Sdjriffc

füljrer bes Vereines. &Mrb bricflid)c ftiücfantwort ucrlangt, fo ift We*

tourporto beizufügen. Unfranfirtc Beübungen werben grunbfäjjlid) [t»cr=

weigert, ftiioittintc Jörtcfc ober (Sorrefponbenzen, fowic foldjc, wclrijc un=

lefcrlidje llutcridjriftcn tragen, wanbern in bcu ^apierforb.

©emäj? einftiininigem ^cfdjluffc ber WcncraJ4Berfaminiung Dom 15.

tNoocmbcr 1*94 ift unfern geehrten Mitarbeitern ber Okbraud) ber alten

ober neuen :Ked)tfd)rctbung für beutfd)c Äuffäfce oollftanbig freigcftcllt.

3tatutengeinäft ift bic Anlegung einer allen 4.
lercin$initgüebern }u*

gänglid)en ^crciusbibliotlicf befdjloffcn morben. iUor^üglid) foll felbe

befielen ans : ni Luxemburger ^rueffadjeu \ Leitungen, pcriobifdje 3c * ts

fdjriftcn, iHüdjer unb $rofd)ürcn>; b i Herfen ©erfofu Don Luxemburgern,

gleidmicl ob im Jn* ober ^luslanbc moljnljaft
;

c) 3d)riftcn, meldje bic

luremburger Wcfd)id)tc, Littcratur unb ftunft gunt C>>cgcnftanbe fjaben.

^ebod) finb and) gute CSr^eugniffc ber auslänbifd)en treffe (namentlid)

gefd)td)tlid)e, littcrarifd)e unb fitnftl)iftorifd)o nidjt auSgefdjloffcn. tyc-

güglid) ber ®enu$itng ber 4>creinSbibliotl)cf wirb uon bem stforftanbc ein

^Reglement ausgearbeitet unb in einer ber folgenben Hummern unferer

3citfd)rift öcröffcntlidtf werben.

(Stwaigc Wefdjcnfc ift man gebeten (wenn möglid) mit $egleitfd)rciben,

ober mit bem Bennert mtf ber Vlbreffc : „pr bic 4>crciii0btbliotf)cf

"

an ben ^räftbenten ober 8d)riftfnl)rer bes Vereines einfenben ju wollen.

itfon fold)en Herfen, meldje in unferem !l*crcinsorgan rc^enfirt werben

folleu, muffen ) w c t CSremplare ciugcfanbt merben.

$a nnfere ^citfdjrift aud) ein ^iooitätenocrjeidjnin aller im JJnlanb

Ijcrgeftclltcu ^ructfdjriftcn enthalten foll, mödjteu mir bic ocrcljrlidjcn

sperren 3d)riftftcller, ©udjbrutfer, Ü8ud)l)änblcr unb Verleger Ijöftidjft

bitten, uns bic bieSbe3Üglid)cn Mitteilungen gütigft öor bem 20. eines

jeben Monates augerjen $u (äffen.

$n biefer erften Kummer mödjtcn mir ber f)öd)ft irrigen Wnfidit

entgegentreten, als ob nur fold)c Mitglicbcr in unfere $efcllfd)aft auf;

genommen mürben, nuid)c fid) burd) (Mclcl)rfamfcit auszeichnen, unb

meldje fdjriftlidjc Beiträge für unfere ^creinsfdjrift 31t liefern im Staube

finb. 92cin ! 3iMr nehmen alle jene s^crfoncn auf, mcld)c Liebe 31t unferer

uaterlänbifrfjen $cfd)id)tc, Litteratur unb Swift befi^cn unb uns in un

ferm Uuterucljmcn in materieller ütfeiie 511 unterfrühen bereit finb. ®e»

min tofinfdjen mir, rcd)t 3of)lrcid)e unb tüdjtigc Mitarbeiter 311 gewinnen ;

benu befto rcidjljaltiger, inannidjfaltiger unb gcbicgcncr mirb bann aud)

unfer Organ werben
; aber oerlangcn, baft ein vseber, ber feine Beitritts;

erflärung abgibt, aud) iu's sölatt fd)reibe, wäre mol)l ber reinftc Unfinn,

ja eine waljrljaftige Utopie !

!

(5s freut uns fcljr, allen frreunben unb ^efaunteu bes l)od)w. $erru
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Dr. Johann Peter Kirsch, <ßrofcffor bcr 9trcf)äo(o^ic unb fiirdjfugc*

fd)irf)tc 311 ftrciburg iSrfjroci.v), unfcrcc gcfdjäfctcn H'anbmauHcä unb af:

tiücn Witgliebc* unteres Vereines, mittt)cilcn 311 föuncn, baji bcrfelbe

einftimmig in bcr legten ^ifcung bcr l)iftorifd)cn Scftton betf il. (#.-.£>.

Jnftitutes
(
yi beren corrcfponbicrcubcm Witglicb ernannt würbe. Hu$

autt)entifd)cr Cucllc ift uns and) oon Atom au* bic sJ}ad)rid)t zugegangen,

bap bcrfclbe ebenfalls 311m Witglicbc bcr bortigen altcljrmürbigen „Aca-

demia Pontifieia di Archcologia" erwätjlt luorben ift. — Unfcrc I)er3=

tieften Wlüefwünfcfyc für biefe wonlucrbienten Slu^cicrjnuugcu

!

Äudj freut es uns, uernterfen 31t fiütncn, baj? unfer ^crcinStuitglieb,

$>crr Claude, Kaller bes italicnifd)cu (Sonfulatcs, 311m bitter bes

italienifdicn Äroncnorbcns ernannt korben ift. Sind) biefem Gerrit unfere

beftgemeinten (Würfmünfdjc

!

3n ben folgenben Hummern unferer ^citfdjrift werben unter anbern

folgenbe fluffä>c ocröffentlidjt werben

:

Alling aus ber Wcfd)id)tc bcr .frcrrfdjoft Wicbcrpallcn.

fluS Gttclbrütf's früherer Wcfd)iri)tc.

(Sin cr3btfd)öflid)cs ^ruftfreu^.

lieber ben Sau cinfrijiffigcr Mirdjcn in unterem i'anbe.

©in^clncö über bic früljere .^perrfdjaft Lagrange bei Liebenhofen.

£ic .ßcitungSlittcratur im Wrof?l)cr3ogtl)um Xiurcmburg.

(*s werben n 11 r o n h r c 0 n

ü

ü im c 1 1 1 c 1 1 1 c abgegeben 311m greife Don

ftr. 7.50 (6 Warf 1.

$>orlicgcnbc Kummer öon „Ons Hemeeht" braucht von sJiicmanben

3urücfgcfanbt 311 werben. £cr bem .'pefte beigelegte Settel ift uor bem

1. ^ebrnar, nut cmcr Centimes Warfe franfirt, an ben sJ$räfibcntcn

ober Schriftführer bes Vereine» 3urürf3ufenbcu. 9iur wer biefem gethan,

wirb bie nachfolgcnbcn dummem ebenfalls erhalten.

3m ^aufc bes* ^O?onntcö ftebruar wirb allen !l>crcinsmitglicbcrn unb

Abonnenten eine ^oftquittung behufs Zahlung bes ^alircsibcitragcö

rcSp. best flbonncmcntspreifcS jugcftcllt locrben.

>^M^r< -

(Bin paijnrnf.

3n ihrer (Septembernummer Dom ocrfloffcncn ^ofjrc befpri^t bic

„Revue bibliographique beige" bic Urfad)cu bes allmäl)lid)cn Verfalls

bcS eigentlich littcrarifd)cn unb wiffcnfdjaftlichcn SJnchhanbclS. Ü\i erfter

©teile werben rjicr^u bic gegenwärtig in Belgien unentgcltlid) ocrtciltcu

lagcsblättcr angeführt ; fo cr)d)cincn in Druffel 3Wci 3 c 'Iini 9cu ' »uctd)e

täglich ßrattö in fämtlidjcn (Jrbgcfchoffcn bcr 3tabt beftellt werben.

53ct uns trifft jebodj biefe Urfacfjc nodj nicht 31t, beim unfere Leitungen
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I

(tollten bc* bcfd&ränften flbfafccS mcgcn nid)t einmal im entfcrntcftcti mit

beii roofjlfeilcu bcutfdjcn blättern in bie Sdjranfeu treten. 2öir erinnern

mir an bie „berliner Abcnb^citung" nnb ,/J)forgcn$citung", beren »icr*

teliäljrlirfjer ÄbonnementSpreiS fid) auf 75 (Sentimcä refp. %x. 1.25 ftcllt.

£*icfe Blätter, meldje früher bem angegebenen Setrage and) tjicrlanb*

burd) bie s
}$oft belogen werben tonnten, maren biö cor jmei $af)rcn

maffcnljaft in unferm fianbc verbreitet, unb baburd) erlitt bie inlänbifdje

3eitttng3prcffc bie größte (Sinbußc. 9113 bann cnblid) aud) biefe unb äf)nlid)c

ölättcr in betreff ber ^Softfpcfen feine ftuftiafymefteflung mefyr einnahmen,

bcfrr)ränftc fid) einigermaßen beren Verbreitung.

$>a$ ^ublifnm liebt im allgemeinen baS Söofjlfcüe unb $ifante
;
$ur

Gf)re mtjerer intänbtfäjen treffe fei l)croorgcf)oben , baß bicfclbc nid)t

trad)tet, burd) pifantc ®cridjt*tter$anbfongen unb äljnlidjeS fid) «bonnen*

ten $u erjagen. Bo friftet benn im allgemeinen unfer 3e i*u»9^lüe fc» »ur

ein fümmcrlidjcs* Dafcin. Dod) nod) bebeutenb fd)lcd)tcr ift c$ mit ben

anbern (*r$cugniffcu bes* $üd)crmarftcd beftcllt; luremburger SBcrfc finben

fnft feinen Abfa<*. £)cr meitauä grüßte Zeil unfern SanbcSangcfjörigcit

unb befonberö bie l)iJl)crgcftclltcu öcrljaltcu fid) allen inlänbifdjcn (Sr5cug=

itiffetl gegenüber l)öd)ft apatl)ifdj; fogar mit Qkringfdjäfcnng unb (Spott

begegnet man jenen, bie fid) mit ernftcu Stubicn abgeben unb iljre

Arbeiten ber Ccffcutlidjfcit anoertraucn.

(Sin füralid) oerftorbener ©ajriftftcllcr ocrfndjtc, in einer Sörofdjürc ba$

Ucbel aufjubeefen, woran bie luremburger 3d)riftftcllerci franft. 2öcnn=

gleich mandje feiner Zugaben zutreffen, )"o ermäljnt er bod) mit feinem

SBortc ber .^aupturfadjc , mir meinen ber ?lpatt)ie ber gebilbet fein wol^

lenben Streife. Ungeprüft, [a ungefeljen wirb ber ©tob über alle inlän-

bifdjen ©ciftcäprobnftc gebrodjen ; oon Aufmunterung feine ©pur. Qn
iljrcm ©igenbünfel glauben mandjc gegen il)re ©ürbc ju oerftoßen, wenn

fic ein aucrfcnncubcö Söort für etwas ^nlänbifdjc« au8fpräd)en ober fid) fogar

ein fotd)cs äÖerf anfdjafftcn. X)icfe Apathie, biefe ©cringfdjäjjung ift ba3

.•pauptübcl, woran bie lurcmburgcr Sdjriftftellcrei franft; biefcä Ucbel

fouiel lote möglid) 51t beben, ift oorerft bie ^Jflidjt ber l'cljrcr. Dicfcn

rufen mir 51t : „33egciftert bie ^ngenb für ernfte i*eftürc ! pfleget ifjrcn

3inn für oatcrlänbifdjc $cfd)id)tc, i?tttcrotur unb Jhtnft ! Auf biefe

SBeife fdjafft ifyr unenblid) üiel (Wittes : il)r oertreibt aus ben «Käufern

bic 3d)unblittcratur, bie fid) leiber aud) bei und fdjon Söafjn gebrochen.

2Bcg mit ben 3 ,lD *ancr
fl
c 1 ct)td)tcit unb ben fogenannten Hintertreppenro-

manen, meldje $u 10 <ßf. bic Lieferung abgegeben werben" ! — £en

£>öl)crgcftclltcn rufen mir ju : „ermutigt burd) Anerfennung unb

Unterfinning bic inlänbifdjen Okiftc*er$eiigniffc. begegnet ntäjt mit

(Sigcnbüufcl unb öcringfdjä^ung benjenigeu, bie iljrc ftäljigfeiten in ben
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^icnft ber treffe ftcUcn ! $n cud) ift e$, iljncu fjÜfrcidjc £)onb ju

bieten, ftatt ftc 511 ücrndjten ober gar unterbrüefen $u motten!"

Van Reeth.
-h^

Unter nadjftefjcnbcr fflubrif mörf)ten wir ein $er&etcfyntj3 bringen

oon fragen, roic ftc ben in nnferm Programm cnttuiefctten Writnbfäfecn

entfpredjen. (Stiua eingegangene Antworten werben wir ftets bnlbinögtirfjft

Dcrbffenttidjcn.

Sie Mcbafttoit.

fragehöften.

1. Könnte trgenb ein £efer mir oerljelfen ju bem auf fliegenben blättern gebrudteu

Üerte ber Öieber oon Jakob Diedonhofen; 1. De Bittgank no Conter ; 2. Guddo

Noicht ; 3. Om Tribunal zu Ledeburg ; Ofscbnet vu Letzeburg. Slennt oielleidjt

3entanb nod) anbere ©ebidjte oon bemfelben ükrfaffer „

M. BLUM.
2. 2öenn einer unferer Cefer im ©eftöe be« nadjfteljonbcu SßerfdjcnS ift, wolle ev

mir baMclbc auf eine üBodje leitjwcife jufommcn laffen : Dom Uuiranger „2>a$

St. 3?enebict«-fireuj. ©ebeutung, Uvfprung unb *KrioiIegien beS fireu^eS ober ber

2Kebaiae M ftt. ©enebictu«.

M. BLUM.

Ö rief h n ft c it.

§rn. N. D. in K Sie fragen au« meldjen ÜPiitgliebcrn ba« aftebatttonäcomite be-

ftef>e ? Söir antworten ; flu* \ ä m m 1 1 i d) e H SWitglicbem bc$ 3>or|tanbc$,

beren tarnen Sie an ber Spi&e unfere« l>ittgliebci-oerjeid)niffe« in ber

heutigen Klimmet finben.

§rn. II. K. in H. Sie oorwi|jig ! Der v4httfibeut bcü Vereine* ift and) ber .£>aupt

rebaftcur ber „Hemocht".

§rn. W, Z. in L. 3»t 3^rer 3?erul)igung möge bic 2>erfid)erung bienen, baft alle

eingegangenen Auffäfce in einer Ütorftanbsfitjung oorgelefen, fowie auf itjrcn

fttliftifd)cn unb ted)nifd)en 3nb,alt gewiffen^aft geprüft werben, burd) g e

Reimes Scrutinium wirb bie aufnähme ober Wid)taufual)me berfelben

burd) Stimmenmeljrljeit entfdjtcben.

Jprtt. //. S. in //. JlMr arbeiten pro Deo ; oon (ttelbmangel fanu unb barf (eilte

Siebe fein; fobalb bie Littel e* erlauben, gebenfen nur „On* Hemecbt u

311 oergröfjern unb 311 oerfd)öncrn.

£>rn. R. B. in L. 3&r Anerbieten, Otlufirationen für unfere ^cttfdjrift gvati«

tiefern 311 wollen, ift fetjr baufenSmevtl). Peibcr erlauben un« im Anfange

bic nod) fpärlidjeu öelbmittel nidjt, bieran 311 beuten. Später werben wir

eoentueü Sic an Jljr $erfprcd)en erinnern unb baoon ®ebvaud) madjen.

Jpra. M. E. in ft. ®ewi§ nehmen wir Wefdjcufe oon SJüdjcrn an, wie Sie au«

bat „kleineren ÜDtittbeilungen" in unferer heutigen Kummer erfeljeu. Alle

(SJaben werben in ein eigenes SHcgiftcr (Satalog) eingetragen unb ber Warne

be« Sdjentgcber« beigefügt. Audi im Jöricffaftcn werben alle eingelaufenen

OJaben quittirt.
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$>rn. ./. P. in S. 22o bleibt beim ba* läugft t>crfprod)cne OTanufcrtpt über $csperingen.

$>ru. N. Seh* in E. 2iHr warten mir Selmfudjt auf bie oon 3b,nen üerfprodjencn

„Sluöjüge" and ber (Mefd)tdjte $bvcx fo bebeutenben Orrfd)aft.

.fcrn. Af. M. in lt. heften 2)anf für Öebidjt „Ons Hemecht" ; fönnen e«

ober leiber in biefer Jyaffung uid)t tierwertb,en. 5*itte c§ gütigft umjuänbem.

Namentlich, Stropbe 1, «er* 2, Stropbe 2 $er§ 2 unb bie $erfe 3 unb 4

in ber legten Strohe bürfen wir in ber jetzigen Oeftalt uunuJglidj bringen

;

benn SelbfHob

$>rn. T. K. in #S\ 33ebauern bafi Sie fid) beleibigt glauben ; war fetneSfatU beab

fiduigt. Söie Sie fetten würbe Syrern iöegefyren SRcdjnung getragen , obfdwn

ber &uffat> bereit« gefegt war. $rief wirb balbigft folgen nad) Eintreffen

be« ^Ijrigcn,

Sttttfritf*

Sae mir felbfl in unfern fiilmucii Hoffnungen uidit erwartet hotten
r

ift vir ?lmtinri)c gemorben. Sir ;rililru beute, nadj faum 3monatlidjem

öefteben bie frattlidjc $af)i uon nat^u 150 Witglicbem. HuS unferm

Programm nnb ben «einen sDiittbeilungen erficljt ein 3ebcr gan$

Fl ar unb beutlidj, um* mir bewerfen, tlnnöttjin alfo, an biefer Stelle

11 od) einmal baranf iuriidjufommeu. Sir laben bcfebnlb alle ftrennbe

unb (Gönner nnfere* Unteruebmen* ergebenft ein, bura) jaljlreidjen

beitritt }um Stadl, resp. burdj Abonnement auf nnfere Scitfamft,

fomie burd) (*infenbung gebiegener Nufiäne, mie fie in ben föaqmen

berfelben paffen , un* giitigfl in beut unternommenen bödm »atriotifmen

Serfe unterftiiöcn $u mollen.

XV rei^limer bie (Mbmittel flicfeen, befto reitffjaltiger nnb fd>bner

foll nnfer Crgan anageftattet merben.

gte lirbahttou.

$LMr ntad)cu olle mifcrc ^crctns»nritglicbcr barauf aufmerffam, baft

bic ortotttitdj* giifima be* SWotwttf Februar ftatutengcmafj

ftnttfinbcn wirb am ^weiten Tonncrfta^, t>. I) am 14. bed SKRottaid,

um ;*> Ul)r bc* 9iarf)mittagS, im Wefcllcubaufc 511 ^u^emburg, l ttÄ

Stocfmcrf. — ?lnbcnvcitigc"(SiulabuugcH werben nid)t erlaffen. —

NB. £e« bebeutenben rein gofdjäftlidjcn Jeiles wogen war e$ unmöglich, ^bieSmal

weitere Arbeiten 311 oeröffentlidien, trobbem bie gegenwärtige Nummer
fc
biö^ auf 32

Seiten gebracht würbe.

l'uremburg. — Xturf oon P. Worre-Mertens , a»tarialbcwf»cn* Strafte.
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.fteraustgcgebeu üoh bcui Vereins iL>oiüünbe. 91 Ue

(lorrefponbcnjen unb Beiträge fhtb 3U vidpteu an

beu ^röfibfiiteii ober an bett 2ii)riftfü^rcr ber

(Uefellfrfjaft.

£te in'rciHvfrfjrift erfdjeiut vorläufig am 1.

jebeu 'Utouate*, 16—21 2eiten ftarl.

2)icfclbc wirb allen üHitgliebcrn gratis* jugeftellt:

für Widjtueveiutfangcbihtge beträgt btr jäbrlidje

ttbomtementapreis ^-r. 7.f»<) (itff. (»>.

AUc llcdjtc uovbcljaltc«.

gitjrctnbiirg, 1. Rcbruar 1H95. 3<ibr<!» !•

p c y 1 l ß C l\

Jin Schatten alter Vinben, Unb eine fr ifrf>c Cnellc,

5Jn feiner ISininmfcit, Ton an bt9 ttrcn^eä

fein .Sircu^btlb ift ,}ti finben tSntbent mit fiiljlcr Ükllc

&u£ frommer Vll)iten,\ctt. $tm itnino'rer tlnen Wrnfi.

Tie C.nellc lieblich f)üten

2o [tili in buft'ger J8ad)t

ilMcl taufen!) ^riil)(ina*bliiten

^oll bunter ^>arbcnpratl)t.
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$od) ring$f)cr im CMcbrcitc

3ft öbc Süftcnct,

$11$ ob bic gan^c 3i*cite

9)Mt ^tud) beloben fei.

(Sin ^ilger aieljt im Staube

3um füfecn ttrcuaesbilb

;

3f)n fii^rt fein frommer GHaubc

3nm .fterrn fo tren unb milb.

$>urd)iüanbert l)at er mutfjig

£>en Reiften SlMiftcnfanb

,

£ie ^üpe »unb unb blutig,

1)aS $lngeftd)t oerbrannt.

(£r fudjte ßMücf unb ^rieben

©oljl in bie $reu3 unb Citer;

9iur Scib warb ifjm befrfjiebcu,

«Sein öerj blieb freubcnleer.

3m Sdmttcn ftill geborgen

(Sr rut)t im Slbenbrotl) ;
—

Dian fanb am anbern borgen

Ten frommen ^ilgcr tobt.

W. Zor*.—
bcr

(Ovtl) o$ vapijie unlVveo gfrtom*« l
)

3u allen Reiten unb bei allen Nationen ift über njedjtfdjrcibung

oicl l)in* unb Ijcvgcfodjtcn morbeu. sJ)fan feunt bie ^nfonfequcn^cn, in

welchen fid) faft alle lebenben Spraken gn>ijd)cn Schreibung unb

?lu0)prad)c ergeljen.
sD?an benfe nur an'* Jran^öfifdK, (£nglifct)c unb

bann an'ä altbacfcne Dcutfd)e. £>ic l'itteratur ber Hölter meift uns nad),

baf? man beim Sdjrciben balb bem Ijiftorifdjen, balb beut ettomolo*

gtfd)cn, balb bem pl)ouetifd)cn, balb einem uermittclnben ^nu^pe fyulbigt.

Seine (Einheit, feine tionfequcnj ! toeber (Mlcidjljeit nod) Oicgclmäfugfeit !
—

£>ic Sdjrcibung aller Nationen ift einem fteten Sikdjfcl untermorfen

;

1) Söir haben btefen 31uffa£ aufgenommen, ohne iubeß alle Änfid)tcn bes geehrten

$errn öinfenber« ju ben unfrigen madjen $u wollen ; aud) nnbcvn ^ufdjriften über

biefen (Segcnftanb öffnen mir bereitmilligft trafen Spalten , benn in biefem fünfte

b,ulbigen mir bem alten Ükunbfatjc : „Du choc dod opinions jaillit la lumitVro."

(Slnmerf. ber Mebaltion).

SBoIjl f)at ifjm einft gefpenbet

T*ic mit öiel eitel ßttfi,

Sie Ijat fein 9(ug' geblcnbet,

Skröbet feine 93ruft.

Unb ntod)te fie Uptn minben

lic Sorbccrfrone aud),

(Sr gab fie balb ben Üöinbcn

3um (Spiel am £orncnftraud).

So Joanberte unb irrte

$er Sßilgcr ofyne $icl

;

Sein lefcter 3Bcg i()n führte

3um Streu^ im Statten füljl.

£>ort fanf er betenb nieber,

$ort fanb er füfec
s
J?aft,

£>ie Cuclte ftärft iljn loieber

33on all ber Sorg unb £aft.

I
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wie bic lebcnbc Sprache in fortwährcnbcm fflun, fo f oIc;crirt)tifl and) bie

Srnrift. Söeld)' tanfenbfad)e OJictamorphofen in bcr füwlötcubcn Spraye,

ju bcr bic fd)mcid)clnbcn lönc bcr 3Ranboltnc erfliugen unter bem

mühen Gimmel Slnbaluficno ober im äRonbenfdjetne in ben fallen bcr

flibambra, uub io allüberall ! üttan nrfrb nid)t ignorieren , baf? bcr Spanier

feine CrtI)ograpt)te umgeänbert unb faft burrhweg borin bas pboncttfdje

^rin.^ip $ur Geltung gebradjt bat. ?tud) bie anmutig ciuwicgcnbc Sprache

bc* feurigen 3 talicncr^ befolgt in ihrer Schreibung siemlid) ben pf)onc=

tiid)cn SScg.

(Sollte e3 nicht etwa angehen, bei ftrunblcgimg oon (Mc)et*cn für bie

Orthographie imfercS Dialcftcs, aitäj möglid)ft beut ttunftgefcfce bcr

$infad)heit $u hulbigen, alfo bem Phonetiken ^rin^ip gcredjt ju werben,

(nid)t ausfdhlicfjlid)) mit coentucller Mücfftdjt auf ben oermitteinben $£cg,

wie cö eben am befteu bem gegebenen ftall cntiprid)t ?

Über bic ^iotwenbigfeit, ftolgcrichtigfcit, Wifclidjfcit unb iöebeutung

möglichftcr ©leirhartigfeit in 3d)reibuug gu fpredjcn, wäre unnüfc, liebt

bod) jeber naturgemäß ba« CSinfadjc, Ungcfünftelte.
s
))lan bürftc fid)

etwa oon folgcnbcu Wrunbfätjcn leiten laffen : „#ür jeben l'aut uur eilt

3eid)cn ! — $cbcm Reichen nur eine flusfpradjc ! Wein 3c^cn ^wm
uub iiberflüffig ! — Alfo eine Sdrreibung unb eine l'cfung \

u

riefe cinfadjen Qcic^en finben fid) oor, balb in biefer, balb in jener

Sprache. Von mehreren äbnlid) flingenben ^cid)cn wähle man bafjer

bas fürjere unb cinfad)cre. Carinii fd)ricbc mau 5. V. M bfd)", »nenn

ber Italiener biefen Saut cinfad) mit „e" giebt? warum „fdj", wenn

man biefen ßawi mit
f,j" bezeichnen wollte ? — WÜan föuntc nad) gc*

fdjeljener Vereinbarung, wie folr^c in einem Verein leidjt möglich, fid)

etwa |U folgenben bauten cntfdjlicBcn : a, e, i, o, u, ä, ö, ü ;
b, p,

d, t, v (für „w", wie ja and) im ^ateinifdjen unb ^rau^öfifd)cn>,

f, h, y (für j, wie 5. V. im ßngtifd)en : yo yes, ja), q 1 für ,,d)")

— (Jür ben qu^'aut fc^riebc mau „kv u
, wie er lautet: gekv&t) —

g, k, 1, r, m, n, (für ng ein aue ben Vudjftabeu 11 unb g }ttfam*

mengefe&tcä ^eidjcm; auf äljnlidjc
s.hMfc föuntc mau bei ben bauten

B, fd), bfet) ober tidj oerfahren, ftür jeben ^aut alfo immer nur ein

Seichen! —
Darnad) bürftc man bic Doppellaute bilben nad) ihrem Allonge.

Von ber bisherigen Sdvrcibwcifc in ihrem Allonge abwcidienbc Reichen

nuirett alfo: y, q, j, c, v (fautn). Sie 311 erfc^cn, finben fich ja

anbere, J. V. wenn c wie k flingt, fo fdjrcibc mau cd k, wenn wie

z, fo fchreibe man z.

Dehnen unb Schärfen ber Vaute, was balb fo, balb anber?, in

bunter 2)Jannigfaltigfcit bchaubelt wirb, licpe fid) leid)t burd) jwei flcine

Äccentc erfetjen : \ ) Dehnungöacccnt \ nad) rcdjtSi
; 2) Sdjärfungäacccut
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< nadj iinU) : fah'n ; rolen. Tnrä) biefc cinfadjc Manipulation criparte

man aüe U>erboppelung t>on totalen unb ftonfonanten unb bic ferner

an$urocnbcubcn ftmnmcn £cl)nungsibud)ftaben, bic bort) nur eine £egra-

bierung ber ju lefenben i'outc finb.

ftnfangd mürbe biefer flcine Skdjfel in £djreibung allcrbingS bae

Singe befremben ; barum aber breche man nidjt gleich, uorurteilduoll ba=

ruber ben Stab ; e$ fäme ja auc^ nur auf 5kmoljnf)cit an. Unfcre liebe

unb frfjöne luremburger SlJunbart fjat bort) als 3d)riftfprad)c erft eine

fur3C ^ergangenfjeit, um \o leichter märe c3 jefct nod), biefc Umgeftaltung

einaufüfjrcn. Va\\ burrf) eine berartige ^ercinfarfjung ber Betreibung

unfere« ^biomfii, ba« ©tubium bcSfclbcn ungemein erleichtert mürbe,

bürfte faum gefagt merben. SUJarum unnötigen JöaUaft ? —
M. A. Spectatob.

nnferer St. 9Ridjacl$firä)c, bie $itninelfatrt Flavia borfteüenb.

$iel umftritten mürbe in letjter >}cit bic 3rr fl Öc > weltfern gottbc*

gnabeten Üfteifter mof)l baö Ijcrrlidjc Slltarbilb nnferer 2t. SOfid^clstfirdje

iusufdrjrcibcn fei. ^atjrenb bie ©inen es Martin de Vos 3iibad)tcn,

glaubten bie Wnbern, mit $cftimmtl)cit auf einen de Crayer fdiliepen

unb bem $ilbe einen fel)r l)ol)cn ^crtl) beimeffen 311 bürfen.

Ginen urfuublid)cn Slnljaltspunft hierüber 511 gewinnen, bürfte bem

funftfrcuublid)cn ^ublifum nid)t unmillfomincn fein.

«1$ id) biefer läge in unferer £tabtbibliotl)cf ba* tum fo Wenigen

bcnüfcte Merjai'fd)c ManuScript* < burd)forfd)tc, fttef id) mit freubiger

Ueberrafdjung im Folianten R. 24, ©I, 2045, auf bie ©efdueibung ber

frühem Kongregation^ iljcutc euaugclifd)cni &irri)c, mo es Ijeißt:

„Pour les trois autels, ils sont (aujourd'hui) dans 1 eglise de St.

Michel, oü ils font un bei effet avec le grand tableau des Jtsuites,

duquel je vom ai parU, qui represente Vasmmption de la Sainte

Vkrge». Unb ala id) mid) beeilt l)atte im felben Folianten ^urürf^

fdjlagen, fanb id) auf ©t. 2030 V° , in ber SBefdjrcibung ber Qcfuiten*

fird)c, folgeuben biesbeaüglicfyen Sßaffus* : „Quant au grand tableau,

il etait placß au fond ; il representait l'assomption de la 8te Vierge,

qui est une excellente copie de Rubens, qui a iti peinte par un

fröre de cette Sodtte
0

».

(*) lltbeiidjrifbcn : „De lft bibliotheque du eitoyon Pierre Alexandre Merjai,

comme aiu'ien bachelier en droits de la celebre universite de Louvain en

Brabaut, 24« parti . comme M. S. original. — Patria si virtus toto fuit indita

mundo; quondam nulla tibi laus modo minor erit
u

. — 1810. —

|
So

Digitized by Google



Demzufolge flammt batf frogttcf>c 93ilb aus ber 6ougregation£fird)e,

bie e£ früljer felbft aus* ber ^efuitenfirdje belogen l)atte, unb ift eine

oon einem unbefamiten ^cfuitcnbrubcr freilid) nidjt uugcfd)icft gemalte

(Sopte nact) Rubens.

fiuyemburg, 16. Januar 1895.

C. Arendt, 3taatsard)iteft.

|ur gttteratur imferes Ijeimfltljltdjfn HiaUhUs.

3u ben in ber Hörigen Kummer unferer geitfrijrift angeführten

Quellen über unferen f)cimatl)lid)en ^ialeft fjaben mir nod) f)ht3U3ufügcn

:

49. MICHEL Mathsus. ^roci @d)tcrnad)er föctotyfimer. fiuremburg.

Vict. Bück 1851. (Diffcrtation in bem Programm bc$ ^rogtnunafiumS

öon ©ri)ternad), 1850—1851. 3. I—II unb 1—11.)

50. HARDT Mathias. $urgfricbcu oon Uren unb ftete. (5in btplo=

matifdjer Beitrag ,}ur Unterfudjung luremburgiid)cr Urfunben. ($n ben

$ublifationcn ber ard)äologiid)cn Wefcllfdjaft oon l'uremburg. $anb VII;

3af)rg. 1851, ©. 1—21.)

Sobann madjte .frerr A. Klensch, nnrflidjcS s^ercin$mitglicb, tut*

nod) auf foigcnbe Cuelten aufmerffam

:

51. ERASMY Mathias. Varianten 3ammlung ber bemcrfcn$ioertf)en

Crtenameu au* ben Urfunben unb au8 bem Mmibc bc* Golfes. iJurcm^

bürg. SLMtrroe Behrens. <Cl)ne Datum).

52. RODANGE Michel. E Wuurd fir de Lieser .in leinem SUcrfe:

Regiert oder de Fuuss am Frack an a Ma'ns^ivsst. Letzebuurg.

J. Jori« 1872).

53. LENTZ Michel. Glossar i in feinem ^erfe : Hiersehtblumen.

Liddereher a Gedichten. Letzehurg. Jos. Beftort 1887.'

n.

92adjbcm mir in 9Jr. 1 ber „Hcmecht" fomic in bem ooranfteI)enben

"JUrijtragc eine, mie mir glauben, jiemlid) erfdjbpfenbc Stftc aller jener

*ikrfe unb SluffaV/ meldjc firt) mit bem foc^iellcn 3tubium unferen

Dialefteö befaffen, aufgcftellt, beginnen mir mit ber d)ronologifd)en 9Cuf*

jäljlung aller in lurcmburgcr 3)?unbart erfdjienencn Arbeiten. Quirn 45or^

ans bemerfeu mir, baf? für jefet oon biograpl)ifd)en ^oti^cn unferer

3d)rift!tellcr, fomic aud) oon einer $8curtl)eiluug iljrer SScrfe abgcfef)cn

mirb, ba mir cntfrfjloffcn finb, ipater auf biefe beiben fünfte aurüefau-

(ommeu. Jyür beute möge c$ baf)er genügen, menn mir und auf bie

bloßen Ramend« unb litclangabe ber Tutoren, rc$p. ihrer litterartfdjcn

^robuftc befdiränfeu. $ci biefer Sluf^citjlung bewerfen mir Imuptfädjlid),

37

[ " Digitized by Google



I

$uf$eigett, Ibaf? unfcre üitteraturjim lurcmburgcr £ialefte uiel rcid);

Ijaltiger ift, al$ oicllcidn mattier unfern £efcr ntöfpten mödjte.

L MEYER Anton. 1. E' Sebrek op de letzeburger Parnassus.

Letzeburg. J. Lamort 1829.

2. Jong vura Schrek op de letzeburger Parnassus. Lewen.

1832.

3. i'uremburgiidje Webidjtc unb fabeln, nebft einer gratmua

tifd)en (Einleitung unb einer 2£örtererfläruug ber beut £ia^

lefte ineljr ober*weniger eigenartigen Husbrücfe, uon Gloden.

Brüssel. 184ö.

4. Oilzegt-Klilng. Lütticb, 1853.

5. Rt'gelbiu-belelien vum letzeburger Ortbcegraf, eu Uress

als Prov, d'Friieben aus dem Ha. a Versen. Lüttieh 1854.

II. DIEDENHOVEN Jacob. 1. De Bittgank no Couter. «bgcbrutft in

bem s
Ji*erfe Don Dr. Gkvsener au3 £iefird), betitelt: Le Grand-

Duebe bistorique et pittoresque. Diekireb. Just. Scholl 1885.

2. Gudde Noicht.

3. Oni Tribenaal zu L»itzebureg.

4. Ofscbeet vu Letzeburg.

^tefcö tetjte Wcbidjt finbet fid) in bem „^otertonb" üon

Nicolai» Steffen. I. ^al)rg. 18<>9, 9ir. 13.

Ob Diedenhoven nod) nnberc $cbid)tc ncrfaflt fjat, iriffcn nur

nirf)t
;

aud) Fennen mir nur ba$ erfte unb lefctc ber eben genannten

;

bic 2 anbern citirt Dr. Aug. Neyen.

III. GANGLER Johann Franz. 1. Koirbluracn um Lamperbiereg

gepiekt. Letzebureg. .1. Laraort 1841.

2. Vcrifou ber £urcmburger Umgangsfpradic noic fic in unb um
^uremburg geiprodjen mirb» mit f)od)beutfd)er unb franjöfifdjcr

Ueberfetjung unb (£rflärung, uerbunben 1. mit si>crglcid)iingen au$

bem (Scltitdicn, bem lUJittelaltcr, bem iOfittelJatcin, bem Xeutonifdjcn,

Ober- unb sJfiebcrbeutfd)en, }lngclfäd)fifd)en, (vnglifdjen, ^taik-

nijdjen, 2panifd)en, ber Waunerfprad)c n. f. m. : 2. mit ben ftmtfk«

auebrüefeu ber uerfduebenen bürgerlidien Wemerbe ; 3. mit ben

üblidjen £prüd)ivörtent unb ffiebenSartcn : 4. mit ben eingebürgerten

frau.üHiidKii Wörtern unb mehreren auf ba3 Ütfort paifenben Ifaec*

boten unb &ial)lfprüd)cn. Luxemburg. J. Lamort. 1847.

IV. KNAFF Karl Joseph Philipp. D'Gescbiebt vum Letzeburger

College de Studenten gewidmet. Letzeburg. J. Lamort 1843.

3rrtf)ümtid)ermei|c mürbe biefeS ^evtdjcn bisher unferm £id)ter

Peter Klein ;,ugcfd)riebeu, was« mol)l bal)er fommen mag, ban ber Ifu*

tor badfelbc nur mit feinen Initialen P. K. . . . unter,\eid)net hatte.

,"pevr Knaff felig bat fdjon uor ^abren in einem an uns geridneteu

8d)rctben bie Vlutorfrfjaft befagten 2d)riftd)enö für üd) oinbicirt.
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V. DE LA FONTAINE Edmund],' ^fcitbonum : DICKS». 1. D'Vulle-

parlament am Grengewald. 1848.

©rfd)tcn n(£ fltcgenbee 5Matt ; würbe fpäter in bent ^öerfe Don
;

Nie. Gönner: „Onserer Lider a Gedichter an onserer letzeburger-

deitscher Sproch" bqrtffcntlirfjt (3. 15— 17"».

2. De Scholtsehein. Komedesteck an engem Akt. Text a

Musek fnm Dicks. Letzeburech. V. Bück. 1856.

Die britte SluSgabc erfdjien 1866.

3. De Koseng, oder Schwarz oder Blont. Komedesteck an

engem Akt. Text a Musek vura Dicks. Letzebureg

V. Bück. 1856.

4. D'Mumm Set, oder de Gescht. Komedesteck an engem

Akt. Text a Musek tum Dicks. Letzebureg. V. Bück.

1856.

5. D'Kirmesgescht. Komedesteck an engem Ackt Text

a Musek fum Dicks. Letzebureg. V. Bück. 1856.

6. Die luremburger v£prüd)tpbrter kttib fprüdjmbrtUdjen Gebens*

arten, gefummelt Don E. Dieks. Luxemburg. V. Bück.

(Srfter Z tjctl : 3prüd)h)örter. 1857.

^weiter Xbeil : 2prüd)n>örttid)e ÜfebenSarten. 1858.

7. De Ramplassang. Komedesteck an engem Akt. Text

a Musek fum Dicks. Letzebureg. V. Bück. 1864.

8. Op der Jüocht. Komedesteck an zwen Akten. Text a

Musek fum Dicks. Letzebureg. V. Bück. 1870.

9. Sie lurcmburger Üinberreime gefummelt. Luxemburg. V.

Bück 1877.

10. Den Her an d'Madamm Tullepant. Komedesteck an

engem Akt fum Dicks. Letzebureg. V. Bück 1879.

11. De Grengor. Komedesteck an engem Akt fum Dicks.

Letzebureg. V. Bück 1879.

12. En as rosen. Komedesteck an engem Akt (Nom Fran-

sescheu i fum Dicks. (Sit* tWnmiScript gebrueft./ Letzebu-

reg. Jos. Benort 1885.

13. Eng Stemmonk. Komedesteck niat Gesank an engem

Akt (Aus sengem Nochlass). Musek fum Alb. Berrens.

Luxemburg. W. Stomps 1894.

14. De Schoster Bobö. Komedesteck mat Gesank an engem

Akt. No engem Entworf fum Dicks bearbecht fum N.

S. Pierret. Musek fum G. Kaimt. Luxemburg. W. Stomps

1894.

15. De Feianner Weissert. Eng humoristisch Soloscene. —
Um Friddensgericht. E' Spass mat Gesank an engem
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Akt. — De. Scheie Jong. Humoristiseht Lit. Musek fum

L. Menager. Luxemburg. W. Stomps 1894.

16, 0 wat hält eeh mech kesse gelost! Wirder a Weis

fum Dicks. Letzebureg. C. Rossbaeh.

3>ic Hummern 13—16 ftnb erft nach beut lobe bc$ 3?crfaffcr^ in

beffen Wachlan aufgefunben unb bcni ^ruef übergeben roorben.

Sine ^raditauSgobc bev X fycatcrftücfc Edm. <!<• la Fontaine'«, in

j»Mf Cuartl)cftcn, ift erjrt)iencn unter beut Xitel: „^otljhinbige ©e«

fammt^luägabc ber Cpcrettcn in luremburgcr s3)cunbart oon Dicks.

Glaoicran^ug mit oollftänbigcm Icyt. Oering nnb (*igcutl)iun oon

Wilh. Stomps in üuremburg (1892—1804).

(ftortffömtg folgt.)

M. Blum.

05^riiidjtliri|cr pritbltrit

auf bic im <&roftf)er$oa,tf)ist!i iir,cinburfl bi$t)ev crfdjtcttcnen

Wettlingen unb 3cttfd)rtfteu.

„Tic $ci\u\\$$hiUxatuv eine« Canbeä gibt tinen SDfamlab für

bic ©Übung unb (^fiftcSrid)tung bc$ ii*olfc*."

(„i'ur. i&ort" 1853, 9t r. K.)

@i n ( e i t u n ß.

Unter ber 9(itffciirtft „Recherclies bibliographiqucs sur los jour-

naux luxembourgeois" bot £err Johann Baptist Dourct, einer ber

t()iitig|'ten unb fjcroorragenbftcu Mitarbeiter nn ben „Annales <le l'In-

stitut areheulogique ein Luxembourg" oon Mriou, eine rccl)t frijä^cittf-

|pcrn)c Arbeit beröffemlidjt über bie Journale unb pcrtobifäjen
s^>ubli

fationen, nidtf allein ber eigentlichen bclgiidjcn ^rovtiij !t'uycmburg,

fonbern and) bc* Ijcutigen (^rofftcräogtfjuntflt. -Dafi aber bic öon iljm

über uniere intänbifci)c ^citungslittcratur gebrachten 92oti$cn börfift

mangelhaft unb uuoollftanbig fein muffen, oerfteht fid) wohl oon fclbft.

Jiperru Douret tonnten, al$ *Pc)ool)ucr Druffel*, gemif? nid)t jene Cucllcn

$UT iH'rfiignng fteljen, über bic ein 3kwol)iter nitjcrc* Vanbc§ oerfügen

fann. ^a, uiiv fclbft ift efi äunerft frfnoicrig gemefen, bie l)ier,^n notl)

toenbigen Elemente unb s
3ioti,}cn auf^uftbberu, ;,u fidjtcn unb ^ufanimcn

511 ftellcn. Torf) fei es ferne oon uns, .^errn Douret hiermit einen

SJornnirf madjen 51t n ollen • im ökgcntbcil, mir muffen iljm bödift banfbar

fein, baf? er, obmonl unferm Sanbc ein ^rcmbling, beunod) ber (Srfte

gciocfcn ift, mcldicr fid) ber 2)Jüfje unterzogen bat, ^ad)forfd)ungcn über

unferc inldnbifd)c Journalifttf an^uftellcn. Speziell bat fid), unfercs

Skiffen«, bi$ beute nod) fein luremburgcr mit einer ioldjeu Arbeit befaßt
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(Sinjetnc Angaben finben mir allcrbingS in oerfdjtcbcncn SBerfcu , aber

anrf) bieje finb nur äußerft fpärltcf) oorfjanben.

©enn wir hiermit einen fd)üd)tcrnen SJcrfud) wagen, bie oon um,
banf uieler unb langwieriger 3rorfd)ungen, geiantmcltcn '^oti^n über

biefen ©cgenftanb ber £>effentlid)feit ju übergeben, fo gcfd)icl)t es mit

ber Uebcrjeugung , baß mandje, |a bie meiften unferer Öefer, mit 3nte-

reffe bie nacl)foIgenben feilen »erfolgen werben, unb mit bem Strafte,

baß eine funbigere fteber, Q^ °'e unferige, biefen für unfer poiitifdjcö

wie lirterarifdjes ßeben fo f)öcf)ft wichtigen ©egenftanb eingeljenber ftu*

bieren unb beljanbeln möge.

X>aß aud) biefe unfere Arbeit nod) flWängcl unb Öücfen enthalten

wirb, baöon ift Siicmanb beffer überzeugt, als wir felbft. 93oll unb gan,^

unterfdjreiben wir beßfjalb folgenbe Säfce bc3 §errn Douret unb mad)en

fie gu ben unferigen : „Dans un travail tel quo celui qui va suivre,

les lacunes sont inevitables. Aiissi n'avons-nous pas la pretention

de raentionner et de decrire exac!ement tous les journaux du

(Grand-Duclie de) Luxembourg. Malgre d'aetives recherches, il

ne nous a pas £te possible de reunir les materiaux nöcessaires

pour completer Ia bibliographie de ces publications."

3öir hätten biefe iMfte gwar aufhellen fönnen, nad) ben einzelnen

®efid)t«punften , Don wetrijen aus* unfere ßeitungen un0 3citfd)riftcn

erfdjienen ftnb. So hätten wir eine gewiffe Orbnung einhalten fönnen,

inbem wir bie politifcfjcn, abminiftratioen, commercicllen, bclletriftifrf)cu,

litterarifdjen, f)iftorifd)en, fa$wiffcnfrf)aftlirf)en, f)umoriftifd)en ^ublifa--

tionen jebesmal süfammengeftellt unb bann einzeln befprodjen Ratten;

aber wir Ijaben oorgejogen, biefe unfere Wotijen, weit ja unfere Arbeit

oorwiegenb eine l)iftorifd)c fein foö, in djronologifdjer 9teif)enfolge bem

fiefer oor^ufübren, weil einerseits baburd) größere Abrocdjelung unb

^annigfalttgfeit geboten, anbrerfeitS aber aud) ntrf)t fo leid)t Ueberbruß

beim ^urcfjlefen erzeugt wirb.

Auggefcrjloffen oou biefer unferer Arbeit, als in bereu Waljmcn

nid)t paffenb, ftnb bie oielcn 3aljre«berid>te über ©of)ltf)ätigfcitS= unb

UnterftüfcimgäDcreinc, über öffentliche unb prioatc Anftalten, wie primär»,

Cberprimär-, Acfcrbaufdjulcn, Athenäum, ©rmtnaftum unb s$rognmna*

fium, SSanfen, (Sifcnbaljncu , Öommanbitgefellfdjaften, u. f. w.-u. f. w.

Aud) bie $alcnberlttteratur gehört nid)t l)ief)in.

9Jad) bem Ctfefagten erübrigt un$ nod), fur^ bie l)üuptfäd)lid)ften

Quellen anzugeben, welche wir benufet !)aben. @ö finb:

1. Annales de l'Institut archeologique du Luxembourg. Arlon.

Vol. XIII, XVIII et XXI.
2. Neyen. Biographie luxembourgeoise. 2 vol. Luxembourg.

P. Brück. 1860—1861 et Supplement. Joris. 1876—1877.
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3. Publications de la Soeiete pour la recherche et la conservation

des monuments historiques dans le Grand-Duche de Luxem-

burg. Vol. II, VI, VII et VIII.

4. Van Beminel : Patria belgiea. Tome III : l'artiele „Histoire

de la Presse" par Ph. Bourson.

5. Die 23ibliotl)cf bcr 3tabt ßuremburg.

6. Die $ibliotf)ef ber „f)iftorifd)en Seftion" bc« ft. ®ro§f>. ^nftituted

311 fiuremburg.

7. Unferc eigene Sammlung lurcmburger3eitungen unb pertobifrfyer

"Schriften , unb enblid)

8. 3krfd)iebene 3e^un9dfamm ^unQen einzelner s}$riüatperfönen.

Hnbere minber bebeutenbe Quellen werben wir bei 93c)pred)ung bcr

einzelnen 33lätter ober ©erfe anführen; benn wir finb gefonnen, nad)

ber jeweiligen Äbfwnblung über eine Reitling ober Qttoftytift, gewiffen-

f)aft bie bafür benufcten OueÜen anzugeben , bamit ber Sefcr, ber fid)

ein ooÜftänbigeS $üb baoon machen will, wiffe, wo ba3 Material baju

gu finben ift.

beginnen wir nun unferc Stubic mit bem erften platte, wctrfjca $u

fiuremburg gebrudt würbe.

I«

La Clef du Cabinet des Princes
ou

Recueil historique et politique sur les matifcres

du tems.

Dbwol)! Mathias Birthon, 3d)Öffc $u tturemburg, in $olgc eines

ifmt am 10. Slpril 1598 erteilten Sßatcntcö in feiner SBatcrftabt eine

permanente ©rud)brutferci errichtet fjattc, finben wir bod) wäl)rcnb bc3

gan5en XVII. ^aljrbunbertö aud) nid)t bie Icifcftc «Spur üon einer,

innerhalb ber O^rcn^cn bes jetzigen (^rofftcraogtfjumS, crfcfyicncucn 3c 'tun9

ober 3"*td)rift - SWtt beginn beS XVIII. 3a *)r^u«ocrt^ aber begegnen

wir sunt erften Tlak einem SBerfc, meldjeä bie 9)Zitte fjält, ^wifdjen

Rettung unb 3eitfd)rift, unb ^war mit bcr oben angegebenen Xufftyrift

Die erfte Kummer crfd)ien im ^nlt 1 704. 5ü?o unb bei wem felbe gebrudt

würbe, ift iebori) nidjt angegeben. 9uf bem Titelblatt finben wir nur bie

SBorte : Impriine chez Jacques le Sincere ä renseigne de la verite\ a

35Jer ift nun biefer Jacques le Sincere" V $öo wohnte er Y — Dop

biefer ^ainc nur ein Pseudonym ift, ficljt man auf ben erften

©lief. Sftad) Douret war eS Derjenige eines gewiffen Claudius Muguet,

wol)nl)aft 3U Verdun. Bud) über ben erften Mcbattcur gibt und ba$

53latt abfotut feiue Kttftflitlft. Douret bc$eid)nct einen gewiffen Claudius

Jordan, Üöudjljänblcr, weldjer juerft 311 Leyden in .^ollanb woljntc, bann
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aber fpäter narf) Vorbringen überfiebelte, al£ folgen, (Sin Programm, roie

bieS fjeutjutagc ber ftall ift, bradjte bic erfte Kummer eben fo toenig.

Ellies, roaä barin über ben $ir>ecf bc$ Herausgebers mitgeteilt nu'rb,

befterjt in folgenber furzen Wotvd : Avis. On donnera un pareil volume

(de 60—70 pages pet. in 8°) au commencement de chaque mois,

qui contiendra ce qui se sera passe de considerable le mois pröcedent

dans les Cours des Princes et dans les Armees, exemt de toute

partialite. On avertit ceux qui conserveront cet ouvrage, qu'ils ne

doivent pas le faire relier qu'au bout de ebaque six mois, parce-

qu'on joindra au mois de decembre un Indice general des princi-

pales matieres des mois precedents."

Scfjon int juieiten .^>cfte r^nttc ber Titel einen 3ufafe erholten : er

lautete jefet : „La Clef du tems. Contenant aussi quelques

nouvelles de litterature et autres remarques curieuses." gn ber

ftolge^eit ift biefer 3ufafc rceggclaffcn, balb beigefügt.

Qm 3anuarl)cfte 1705 finben wir folgenber Avis: „Puisque le

public paroit satisfait de eet ouvrage, ou lui en donnera la conti-

nuation. L'etablissement qu'on fait tous les jours de quelque nou-

vellc eorrospondance, nous fournissant les moyens de faire eboix

de bons memoires, ou sera mieux en etat de remplir le plan qu'on

s'est propose. On prie meine l*»s personnes curieuses, lorsqu'elles

en auront qui interesseront les affaires publiques, de nous les com-

muniquer, suppose qu'ils ne veuillent pas eux-memes les mettre

en ocuvre. u

3« Anfang beSfelben $)efte$ fngt ber fllebaftenr, rocStjalb er fein

„Programm" erloffen fjabc ; and) bcflagt er fid), baf? ba$ 3öcrt bereits

anbermärts nacfjgebrucft werbe. „Jai commence cet ouvrage contre

les regles de l'art
,

puisque je n'y ai mis aueune prefaee pour

informer le lecteur du dessein que je m'etais propose ; cette

precaution me paroit assez inutile, puisque le seul titre, ou la

lecture du premier mois Tont assez fait connoitre. Le succes de

ce petit Journal (qui, en quelque maniere a surpasse l'attente

de ceux qui font les frais de l'impression) devroit encore m'exem-

ter den parier
;

cependant je nie vois oblige de faire quelques

remarques auxquelles le lecteur aura tel egard qu'il jugera ä

propos. On m'a averti, qu'on traduisoit mon ouvrage en allemand

dans un Etat voiöin, et que l'edition franeoise ötait reimpriraee

ailleurs qr.e dans sa veritable source ; ces differentes editions, font

ä la verite honneur ä l'ouvrage ; mais comme l'auteur n'en tire

nul profit il ne serait pas juste qu'on lui imputat les fautes qui

peuvent »y glisser, ou les ehangements qu'on pourrait y faire; je

declare une fois pour toutes que je n epouserai aueun parti, que
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je ne m'attacherai qu'ä rechercber la verito des faits historiques,

que la partialite ni l'invective n'auront aucune part dans mes ecrite

que si dans lcs pieces originales qu'on y lira, il s'y trouve quelques

expressions qui ne conviennent pas ä tout le monde, on ne doit

pas me les imputer, et un lecteur un peu judicieux ne saurait s'en

allarmer, lorsqu'il considerera d'oü elles viennent, puisque je ne

manquerai ou de citer les personnes (lorsqu'elles peuvent etre

connues sans les offenser) ou du moins la Nation qui les ont por-

duites u

i*on Januar bis Juni 1707 einfdjlicplid} finbcn mir auf einmal

folgenbe ^uffdjrift für bad 95?crf : Journal historique sur les matieres

du tems. Contenant aussi quelques nouvelles de litterature et autres

remarques curieuses." A Verdun, cliez Claude Muguet. Avec pri-

lege du roi. Darnad) lautet ber Üitcl balb „La Olef du Cabinet,"

balb mteber „Journal historique."

Jn Verdun mürbe baä 2$crf gebrueft bis 311m $mu 1716 ein-

fd)licf?lid). fterr Würth-Paquet beacidjnct bic bafclbft cr)d)icncncn öänbc

als beffen erfte Serie. Da jeber Jahrgang 2 S3änbc cntfjält, fo gehören

alfo b03it bic üöänbc I—XXIV; bic )tocite «Serie umfapt öanb XXV—
LXXVI (3uH 1716 bis 3ttni 1747 inet.)- Dicfc mürbe gebrueft

£urcmburg : fluerft chez „Andre Chevalier, imprimeur et marcband

libraire, avec privilege de sa sacree Majeste Imp. et Cath. et

approbation du commissaire-examinateur." itfon 1741 an betitelt fid)

Andre Chevalier, „Imprimeur de Sa Majeste la Reine de Hongrie

et de Boheme." 1744 finbcn mir: A Luxembourg librairie.

Avec privilege de feu Sa Majeste etc. Die brüte Serie, üöanbLXXVü
—CXXXVIII (3uß 1747 — 3uni 1773 incl.) ift gebrueft bei ben

©rben Chevalier : „A Luxembourg, chez les heritiers d'Andre

Chevalier, vivant impr. de S. M. l'Imp.-Reine, avec privilege de

feu S. M. Imp. et Cath. et approbation du commissaire-examinateur.

$nt 3°f)rc Ijciflt es aber: A Luxembourg, chez l'heritiere

d'Andre Chevalier.

Die Oicgiftcr bc$ ^ßromnaialranjcs üon £urcmburg enthalten einige

Sdjriftftücfc, meldje fid) nuf biejes Journal bc^iefycu. Sie finb intcreffant

genug, um fic f)icr folgen ju laffen : „L'Imperatricc-Reine."

Chors et feaux. Nous vous ordonnons de nous informer inces-

samment qui sont les autheurs et les censeurs ou examinateurs de

la Clef du Cabinet qui s'imprime a Luxembourg chez les heritiers

Chevalier. A tant chers et feaux. Dieu vous ait en sa sainte garde.

De Bruxelles le 1 er janvier 1760. PpW Neot
, et plus bas etait

:

par ordre de S. M. signe : P. Maria avee pphe."

Die «itnoort bcS ^roöinaiolratfjee lautet:
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„Madame,

En execution des ordres de Votre Majeste conteuues daus ses

depeches du 1 er de ee mois, nous avons l'honneur de Pinformer

que l'auteur de l'ouvrage periodique appele La Clef du Cabinet

des Princes, est un nomine Bourgeois, un des notables bourgeois

et marchand de cette ville, qui a deja exerce les premiers offices

de la ville, comme de justicier ou magistrat et baumaitre, qui a

toujours ete considere par sa eandeur et un bon eomportement par

ce qn'il y a d'honnetes gens en cette ville, et qui a eerit ce petit

ouvrage depuis pres de trente ans. plus par goüt qu'il en a, que

pour le petit profit qui lui en revient, et toujours sans plainte

aucune, äu moyen duquel ouvrage l'iinprimerie de teu Andre Che-

valier et celle de son heritere, la principale de cette ville, a ete

soutenue jusqu'ä present, et a donne l'etat au peu de commerce

de livres qu'il y a ici. L'examen de cct ouvrage se fait par le

conseiller, censcur de livres, qui est ici le conseiller Honoris Mais

sur celä eneore nous nous croyons obliges d'obscrver a V. M. que

coinme ce livre parait tous les premiers des mois, ce u'est que

les derniers jours de chaque mois que les feuilles sont portees au

censeur, et qu'il peut arriver quo celui-ci ne soit pas en ville par

devoir et a cause d'autres eommissions. ou par autre besoin, comine

il est effectivenient arrive a la tin du mois de decembre dernier,

que profitant des vacanees de Noel, il a ete occupe a entendre

les comptes de la bourgeoisie ä Arlon, et encore a la fin du mois

d'aoüt et de septembre derniers. pendant lesquels, comme etant

nos grandes vacanees, il a ete pour prendre les eaux de Spa, par

ordre du medecin, ensuite au village de Bondorff en eomniission.

Nous supplions done V. M. de ne pas desapprouver ees observa-

tions et nous soinmes etc.

Luxembourg, le 9 fevrier 1 7*30.

Tmrd) £efrct Dom 21. Qrefcruar 1700 beauftragte Maria-Tlieresia

bcn (General ^rofurator bes sJkoömjial i)fatl)cs „de reprimauder le

sieur Bourgeois, auteur du Journal: «La Clef du Cabinet», qui

s'imprime chez les heritiers Chevalier, a Luxembourg, sur les ex-

pressions dont il s'est servi pour blamer la Cour de Port igal a

legard des jesuites de ce rovaume>

l*om r^ember 17(>0 an rebigirte ber berühmte ^ciuitcupntcr

Franziscus Xaverius de Feller bic littcrar tjcf)cti Utlb tl)Cologi)d)cu Wrtifcl

ber Clef du Cabinet; 1773 übernahm er bic uollftiinbigc SHcbaftion.

$orf) ba burd) Breve bes s}>apftes Clemens XIV uom 21. ^uli 1773

ber ^efuttenorben aufgetjoben mürbe, ging and) in Meiern Ufonatc ba$

SUatt ein, um aber im tiädjftcn unter einem neuen Manien cridjeineu.
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riefe c r ft c im i'uremburgcr ßnnbc erfdjicuenc 3 c itun9 oocr 3"t;

frfjrift, mie man fie nennen null, mar oon ftreng fatl)olifti)cm 3tanbpunftc

ans rebigirt. £ie politifdjcn (Sreigniffe ber bamoligen $cit finb, nad)

Siinbern (unb in ftapitcl) gcorbnct, in flarer übcrfidjtlidjcr, äiemlich. im*

partciifdjcr Seife behanbelt unb nehmen bcn gröfiten 9?aum be$ 3Berfc$

ein ; am 3d)luffe ber einzelnen Monatshefte werben, je nad) ben Umftänben,

Üte^cnfioncn unb Slritifen, (mandjinal begleitet oon größeren ober Heineren

ÄUtyügcn) gebracht über bic Por^üglidjftcn (Srfdjeinungcn bes bamoligen

Söüdjcrmarrtes.

£>err Würth-Paquet jagt, unb ^mar mit oollem 9ted)te, oon biefem

Journal, bafi es* „un des plus importants de son epoque" gemefen fei.

lieber ben Slbonncmctitsmrcis fonnten mir feine Slugfunft finben,

finb ober ber Meinung, bafj berfclbe mie ber bes sub. N° 2 511 ermähn*

enben glattes, fid) jahrlid) auf 12 livres (granfen) bezifferte.

CiicIIcn: Annale« d'Arlon XIII, 229—231; XVIII, 252-253; XXI,

594, 597 et 1439—1440). — Puhl, «rcbeol. de Luxeinhourg VI, 64, et VII,

76—77. — P. de Bäcker. S. J. L< s Kcrivains de In Compagnie de Jesus.

Liege (1W*>— 1S7H, 3 vol. in fol.) I. 1HÜ«>-1820 et 1JJ, 2174-2175.— Neyen,

Biographie lnxeraboargeoise I, 192-M95. — 2>a$ 35?crf fclbfl in ber ®tabtbiblio=

Ujef nu 8tt|tmbU(g.

M. Blum.

Johann der Blinde
in seinen Beziehungen zu Frankreich.

Motto : „Ich dien."

Wohl um keinen luxemburgischen Herrscher entbrannten jemals

so sehr die Leidenschaften, wie um Johann den Blinden. Ilass und

Liebe, Schmach und Verehrung wurden ihm zu teil, wie keinem

andern ; selbst von den Sühnen des Landes, das er über alles liebte,

wird sein Name im Kote geschleift. Während die einen ihm deutsche

Oesinnung andichten, wird er von den andern seiner Zuneigung

zu Frankreich wegen geschmäht. Sogar an jenem Tage unseligen

Andenkens < 26. August 1H38>, wo fern von seinem Heimatlande,

an den Ufern der Saar, seine Gebeine in stiller Klause unterge-

bracht wurden, erschien eine Broschüre, welche ihm deutsche

Gesinnung zum Vorwurf macht. „König Johann, heisst es dort,

werde nimmer authören, deutsch zu sein und dies zum Arger der

Belgier. Zu Kastell (in Preusseni sei er so recht , ja doppelt zu

Hause." »)

1) In dieser vom 26. August datierten Schrift, welche ohne Angabe des

Verfassers und des Druckers erschien, heisst es : Le roi Jean n'a rien de

commun avec la Belgique, il est et ne cessora jamais d'etre allemand, en
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Jan van der Eitz, ein geborener Luxemburger, schreibt Johanns

Neigung zu Frankreich es zu, dass zu jener Zeit vielfach franzö-

sischer Einfluss in Deutsch-Luxemburg sich bemerkbar

gemacht habe, welche Saat des blinden Könrgs und seines in

Frankreich erzogenen Sohnes bittere Früchte getrngen, von denen

die Zerstückelung des Landes vielleicht noch am wenigsten unheil-

voll gewesen. ») Derselbe Schriftsteller wirft dem König und Grafen

Johann vor, nur Geldmangel hätte ihn bestimmen können, entweder in

sein Königreich oder in seine Grafschaft auf kurze Zeit einzukehren.«

)

Anders wie dieser Söldling, dem weder Vaterland noch Thron heilig

ist, urteilen jedoch unparteiische Geschichtsforscher. So schreibt

P. A. Lenz : Dieser Fürst liebte über die Massen sein Land Lu-

xemburg. Wahrend seines ganzen Lebens verkörperte er den Fun-

daraentalcharakter des luxemburger Volkes, und noch nach seinem

Tode stellt er dessen bewegtes Los dar. Nie hat er aufgehört, das

Schicksal seiner Landesangehörigen zu teilen. Er wechselte das

Grab, wenn sein Land die Herrschaft wechselte. 3
) Graf Th. de

Puymaigre stellt Johann das Zeugnis aus, sich stets glücklich gefühlt

zu haben, wenn er nach dem luxemburger Lande zurückkehren

konnte. *) Freher spricht von der Liebe Johanns zu seiuer teuern

Grafschaft, dem süssen Aufenthalt im Vaterlande. *)

Doch mögen auch noch so hoch die Wogen des Hasses und

der Vaterlandsverachtung schlagen, uns bleibt stets teuer das An-

denken an den blinden König, den ritterlichsten der Fürsten und

unstreitig einen der grössten Helden und der eiuflussreichsteu Mo-

d^pit des Böiges. A Castel, le roi Jean est chez lui, doublement chez lui. —
Derselbe Verfasser nennt Johanns Vater le Dom Quichotte des rois und

dessen Sohn Pfaffenkalser.

1) Aus Luxemburgs Vergangenheit und Gegenwart. S. 25.

2) Daselbst, S. 20. Es widerstrebt uns, an dieser Stello eine Broschüre zu

beleuchten, betitelt „Das Deutschtum in Luxemburg, von Tony Kellen in

Luxemburg.*

3) P. A. Lentz. Jean l'Aveugle, S. 3. Weiter lieis^t es dort : II dormit

dans un cloxtro soua lo regne monaeal des Espagnols, et passa l'epoque heu-

rouse d'Albert et d'Isabelle dans un magnifique mausolee ; il fut couvert, lui

aussi, de dex'ombres fumantes par 1c conquerant Louis XIV. II reposait en

paix dans le totnbeau du Christ entoure" des Raiutes femmes, pendant que la

pieuse Marie-Therese veillait avec une sollieitudo maternelle sur son pays de

Luxembourg. Arrive le regne de la terreur ; on traque les fideles Luxembourgeois.

Sa majeste royale aiibsi sort k minuit do sa tombe menacee «*t erre en fugitive

de mansarde en mansarde. Elle tombe entre les mnins <l'un grand industriel,

d'un prussien, au moment oü Luxembourg est livrö aux rois de Hollande et

de Prusse.

4) Jean l'Aveugle en France. S. 51.

5) Quod solum natalis patriae dulcissimum sibi foret. Freher. S. 32.
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narcheii des vierzehnten Jahrhunderts, dem sein Luxemburg über

alles galt. Mit allen gutgesinnten Luxemburgern bedauern wir

schmerzlich, dass durch schnöden Ehrgeiz oder Erwerbungslust ')

die G 'beine desjenigen Fürsten uns entführt wurden, der die be-

deutendste Rolle in der Geschichte unseres Vaterlandes spielt, und

mit Herrn Jakob Prott rufen wir bedauernd aus :

„Du ruhst nicht bei den Bürgern,

„Du ruhst am Rand der Saar
;

„Du bist der Stadt entrissen,

„Die stets dir teuer war."

Wenn, was von keinem vorurteilsfreien Geschichtsschreiber in

Abrede gestellt werden kann, Johann der Blinde von der Fussohle

bis zum Scheitel Luxemburger war, so konnte dies ihn doch kei-

neswegs verhindern , zu Frankreich in nähere Beziehungen zu tretei^

ohne hierdurch zu verdienen, von feindlicher Seite zum Franzosen

gestempelt zu werden. Seine Jugenderziehung und seine Familien-

baudt mussten ihm notgedrungen Neigung zu Frankreich einflössen.

Eine seiner Schwestern teilte den französischen Thron mit Karl dem

Schönen ; sein Sohn, der nachmalige Kaiser Karl IV., heiratete

Bianca von Valois, deren Bruder als Philipp VI. auftritt; eine

seiner Töchter war die Schwiegertochter dieses Fürsten und wurde

Mutter Karls V. ; Johann wählte seine zweite Gattin aus dem

bourbonischen Königshause. Wenn die Grafen des luxemburgischen

Hauses zu Frankreich hinneigten, so geschah dies nicht bloss aus

politischen Interessen, sondern die ritterliche Civilisation dieses

Landes und der Ruf seiner Gelehrsamkeit trugen ebenfalls mächtig

dazu bei. *)

1) Boch- Buschmann, in dessen Verwahr sich zuletzt Jor Leichnam des

Königs befand, schleppte denselben mit nach Mettlach. Doch lassen wir dem
Herrn selbst das Wort : „En 1H09 je quittai la maison paternollo

;
je pris avec

moi le roi Jean, emballe, je l'avoue, parmi des objets d'histoire naturelle et

de curioait^; j'avoue encoro, qu'ayant lu daua l'hietoiro de Luxombourg (Bertholet)

que le destin semble avoir condamne le roi Jean ä une vio errante apres sa

mort, pour le punir d'avoir toute sa vio parcouru l'Europe, Tepee ä lamain

i

jo l'avoue, l'idee ine souriait, d'etre aussi, moi ehetif, un executeur des haute*

oeuvre.« du destin. Le roi Jean vint donc s'installer a Mettlach -
. — Allein

diese Geständnisse beschönigen die Handlungsweise keineswegs, und Luxemburg
hatte keines Bolchen Vollstrecker.« hoher Schicksalsbostiminungen bedurft.

Friedrich Wilhelm, damals Prinz von Preussen, erstand die Gebeine des

Königs gegen ein Di-nkmal aus Berliner-Eisenguss zur Zierde eines Brunnens.

Boch-Buschmann hatte nämlich dem proussischen Thronerben gegenüber sich

bereit erklärt, ihm dii* Gebeine des blinden Königs abzutreten entweder gegen

ein D. nkraal aus Berliner-Eisenguss, ein Granitgefäss aus dem Norden von

Pr^us-^en oder eine Sammlung Mineralien aus Schlesien.

2) Der Ruf der pariser Universität erscholl damals durch ganz Europa.
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—
In diesen Blättern, wo wir es unternehmen) in Kürze die Be-

ziehungen des Königs Johann zu Frankreich zu schildern, folgen

wir hauptsächlich einem vom Grafen Th. de Puymaigre, unserm

sehr geschätzten Mitarbeiter, verfassten vortrefflichen Werkchen

betitelt „Jean l'Aveugle en France". Um der gestellten Aufgabe gerecht

zu werden, können wir jedoch nicht gänzlich mit Stillschweigen

jene Lebensperioden Johanns übergehen , welche sich nicht auf

französischem Boden bewegen. Dies tlmn wollen, hiesse, unsere

Arbeit unverständlich und unvollkommen machen, weshalb wir in

gedrängter Kürze auch jener Lebensphasen gedenken wollen, welche

sich ausserhalb Frankreichs zutrugen.

Maria von Brabant, Witwe Philipps des Kühnen, welche von

dem Wunsche beseelt war, die seit langer Zeit zwischen ihrer

Familie und den Grafen von Luxemburg bestehenden Zwistigkeiten

beizulegen, trug nach besten Kräften bei, um die Heirat ihrer

Nichte Margareta *) mit Heinrich IV., Grafen von Luxemburg,

zu stände zu bringen ; dies geschah im Jahre 1292. Vier Jahre

später, am 10. August 1296, wurde Johann im Schlosse Luxemburg

geboren. 8
)
— Johann hatte vier Schwestern: Beatrix, vermählt

mit Karl, König von Ungarn ;
Maria, welche mit Karl dem Schönen

von Frankreich verheiratet wurde ; Katharina, Gemahlin Leopolds

von Österreich, und Agnes, welche mit Rudolf von Baiem vermählt

wurde.

Durch die Ileirat Marias mit Karl dem Schönen wurden die

Beziehungen der Grafen von Luxemburg zu dem französischen

Königshause noch enger geknüpft und immer mehr macht«* sich

romanischer Einfluss geltend. Mit Vorliebe suchten die luxembur-

gischen Herrscher Familienverbindungen in Frankreich. Der Frei-

heitsbrief der Stadt Diedenhofen (1239/ ist in französischer Sprache

Schon im dreizehnten Jahrhundert zählte dieselbe an 20.000 Studenten, welche

sich au» allen Ländern dort zusammengefunden hatten. In jenem Jahrhundert

allein gingen sieben Päpste und eine Menge Kardinäle und Bisehöfe .'ins dieser

Universität hervor. Die berühmtesten Fremden eilten zu dieser (Quelle der

Wissenschaften, welche sieh von Paris aus nach allen Weltgegenden \ erteilte

weshalb auch mit Recht ein spanisc her Dichter von dieser Gelehrtenstadt sagt

:

La ciudad de Paris en inedio de Franeia

De toda la clerizia avie y abondancia.

2) Tochter Johanns I. Grafen von Flandern, und Margaretas, Tochter

Guy'a, Grafen von Flandern.

3) Dieses Datum bezeichnet genau der gleichzeitige und wohlunterrichtete

Peter von Zittau in seinem „Chronicum aulae regia«»". Irrtümlich sind die An-

gaben bei Baersch, welcher das Jahr 1293 annimmt, in Art de verifler les

«Utes, wo das Jahr 1Ü>7 und bei Lentz, wo .las Jahr 12!»."» ang«>geben wird.

Selbst die Inschrift auf dem Grabmahl«; zu Kastell trägt das irrige Datum 1297.
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abeefasst ; vom vierzehnten Jahrhundert ab bediente sich sogar der

Bürgerstand der französischen Umgangssprache, welche auch am

Hofe Heinrichs VII. gesprochen wurde. Vom Jahre 1239 an wurden

die Urkunden in französischer Sprache innner häufiger und zwar

in einem solchen Masse, dass von 29 Charten Heinrichs VII. deren

nur 7 auf latein, hingegen 22 auf französisch abgefasst sind ; dazu

befinden sich unter ersteren noch solche, welche der Umstände

wegen in lateinischer Sprache geschrieben werdeu mussten. Selbst

die Rechnungen der königlichen Schatzkammer sind mit Ausnahme

einer einzigen nur französisch. Es steht demnach ausser Zweifel,

dass am Hofe Heinrichs VII. die französische Sprache vorherrschte. 1
)

Die Beziehungen der französischen Königsfamilie zu den Grafen

von Luxemburg wurden anfangs unter Philipp dem Schönen stets

mehr befestigt. Dieser König, der den ehrgeizigen Plan hegte, die

Kaiserwürde an sich zu reissen, versuchte in seinem eigenen Inte-

resse, solche Verbindungen einzugehen, welche ihm später von

Nutzen sein könnten, wozu ihm das luxemburgische Herrscherhaus

am geeignetsten erschien und zwar sowohl wegen der Lage des

Landes und der Civilisation der Bevölkerung, als wegen der Ver-

wandtschaftsbande, welche es bereits an Frankreich knüpften. Philipp

der Schöne dachte nicht im entferntesten daran, dass die von ihm

so heiss ersehnte Würde dem Grafen Heinrich IV. selbst könnte

zuerkannt werden. Philipp verpflichtete sich, dem Grafen von

Luxemburg und dessen Erben eine Rente von fünfhundert Pfund

zu entrichten
;
desgleichen erhielt Heinrich von Frankreichs König

eine Summe von sechstausend Pfund Turnosen behufs Bewaffnung,

um ihm im Kriege gegen England beistehen zu können. Diese

Gunstbezeugungen bestimmten auch den Grafen von Luxemburg,

Philipp dem Schönen das Versprechen abzugeben, er und sein

Bruder Balduin würden immer treu zu ihm halten.

Balduin, der Bruder des zukünftigen Kaisers und der Oheim
des Prinzen, welcher in nächster Zeit König von Böhmen und Graf

von Luxemburg werden sollte, betrieb seine Studien an der pariser

Universität. Dort verbrachte er sieben Jahre und studierte auch

das kanonische Recht. Der Ruf seiner Weisheit und Gelehrsamkeit

und besonders die Unterstützung des Grafen von Luxemburg ver-

ursachten, dass er. kaum 23 .Jahre alt, zu einer hohen kirchlichen

Würde berufen wurde. Clemens V., der sich damals zu Poitiers

aufhielt, erteilte ihm die Priesterweihe und salbte ihn, am 11. März

1308, zum Erzbischof von Trier. Heinrich IV. verbrachte ebenfalls

1) Dr. X. van Werveke, Etuües sur l.-s eharh^ lusembourgooisü» du

inoyon Age. S. 7tf—79.
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einen Teil seiner Jugendzeit in Frankreich. ') Desgleichen wird

angenommen, sein Sohn Johann, welcher wahrscheinlich seine Ju-

gendjahre zu Luxemburg im Schosse seiner Familie verlebte, sei

Student der pariser Universität gewesen. Ob dem wirklieh so sei,

wird durch keinen Beweis erhärtet ; was jedoch zweifelsohne ange-

nommen werden muss, ist, dass Johann sich wahrend einer gewissen

Zeit am Hofe Philipps IV. aufhielt. Schon seine ganze ritterliche

Erziehung berechtigt zu dieser Annahme. Johanns Umgangssprache

war, wie bei seinem Vater, das Französische; auch liegt nicht eine

einzige Urkunde von ihm in deutscher Sprache vor. Wenn diese

Thatsachen einerseits auf einen lungeren Aufenthalt des nachherigen

Grafen in Frankreich schliessen lassen, so drangt sich «loch auch

andrerseits die Annahme auf, diese Zeit falle vor das Jahr 1309,

weil damals die Verbindungen des Königs von Frankreich mit dem
Grafen von Luxemburg infolge der Erhebung des letzteren zur

deutschen Kaiserwürde ziemlich erkaltet sein mussten. Sah doch

hierdurch Philipp der Schöne einen hingst gehegten schönen Traum
entschwinden ; schon die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass

Philipp damals nicht trachtete, den Sohn seines Rivalen in seiner

Umgebung zu behalten. Zudem musste Johann bald die Zügel

der Regierung in der Grafschaft Luxemburg ergreifen. Sofort nach

seiner Erhebung zum römischen Könige, nahmen die Angelegen-

heiten des deutschen Reichs Heinrich so sehr in Anspruch, dass

er die Verwaltung der Grafschaft Luxemburg einem Statthalter

überlassen musste. Noch im selben Jahr«' verlieh er seinem einzigen

Sohne Johann den Titel eines Grafen von Luxemburg, jedoch unter

seiner und des Statthalters, Agidius von Rodentnachern, Vormund-

schaft. Erst gegen Anfang Juli 1310. wahrend seiner Anwesenheit

in Luxemburg, fand die förmliche Abtretung des luxemburger

Landes an Johann statt, welcher damals fast das Alter von vierzehn

Jahren erreicht hatte. Noch am 31. August desselben Jahres erhielt

letzterer auf einem Reichstage zu Speyer die Belehnung mit dem Kö-

nigreiche Böhmen und ward am nächstfolgenden Tage mit der Prin-

zessin Elisabeth, der Erbin dieses Reiches, vermählt. Zu gleicher

Zeit ernannte ihn auch Heinrich zum Reichsverweser auf die Dauer

von fünf Jahren. Die Krone Böhmens musste aber erst erobert

werden, da Heinrich von Kärnthen, obgleich in seiner Nach-

1) Graf de I'uvmaigro glaubt annehmen zu können, Heinrich sei durch

Philipp den Schönen zum Kitter geschlagen worden. Dr. Scluetter (.Johann»

Graf von Luxemburg und König von Böhmen) drückt sich in dieser Beziehung

bestimmter aus. „König Philipp, dessen Liebe and Gunst er sich erworben

hatte, gab ihm auch einige Jahre nach der Schlacht bei Wöringen den

Ritterschlag (Bd. I, S. 42).
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lässigkeit und Trübheit unfähig das Land zu verwalten, doch

faktisch im Besitz desselben war.

Vor Antritt seines Römerzuges Hess deshalb auch Heinrich

VII. ein Heer ausrüsten, um den jungen König nach Böhmen zu

geleiten und ihm dort zur Krone zu verhelfen. Er gab seinem

Sohne als Ratgeber zur Seite den Erzbischof Peter von Mainz und

den Grafen Berthold von Henneberg. *)

Nachdem die Angriffe des 3000 Helme starken Reichsheeres

auf Kuttenberg und Kolin vergebens gewesen, belagerte es die

Stadt Trag. Allein auch hier schien die Blüte der deutschen Ritter-

schaft, welche das Heer bildete, nichts auszurichten. Die Stadt

verteidigte sich heldenmütig und schlug alle Angriffe zurück. Nur
der Entschlossenheit Peters von Aspelt, Erzbischof von Mainz, war

es zu verdanken, dass die Belagererstand hielten; dennoch gelang

die Einnahme nur durch List. An der Spitze seines Heeres

hielt König Johann Beinen Einzug in die Stadt. Die Einnahme Prags

entschied über das Schicksal des ganzen Reiches : Heinrich von

Kärnthen kehrte in sein Erbland zurück, und die Herrschaft des

neuen Regenten wurde allgemein anerkannt. Auf einem Landtage,

den Johann gegen Ende Dezember nach Prag berufen, huldigten

ihm samtliche Stunde des Landes, und am 7. Februar 1311 fand

in der Hauptstadt die feierliche Krönung statt. Bald war die Rulie

in Böhmen und Mähren wieder hergestellt.

Heinrichs Romfahrt hatte unterdessen glänzend begonnen : zu

Mailand wurde er zum König der Lombardei gekrönt und in der

Lateran-Kirche zu Rom zum Kaiser gesalbt ; als er dann aber

sich anschickte, gegen den König Robert von Neapel zu ziehen,

welcher seine Oberherrschaft nicht anerkennen wollte, ereilte ihn

der Tod zu Buonconvento. Sein plötzliches und unerwartetes Hin-

scheiden erregte den Verdacht einer Vergiftung. Vor ihm hatten

schon seine Gattin und sein Bruder Walram das Zeitliche gesegnet.

Johann vernahm die Trauerkunde, als er in Italien mit einem

Heere anlangte, um seinen Vater zu unterstützen. Unterdessen gingen

ihm aber auch beunruhigende Nachrichten aus Böhmen zu. In

Mailand, sowie in einigen andern Städten hinterliess er Truppen,

um die Weifen niederzuhalten; dann eilte er nach seinem König-

reiche und schlug dort einen Einfall der Ungaren siegreich zurück.

Nachdem er dem Reichstage in Frankfurt beigewohnt hatte, wo
er die Wahl Ludwigs von Baiern zur Kaiserwürde gegen Friedrich

von Österreich unterstützte, begab er sich nach Prag, wo unterdessen

1) Geschichte <los Luxemburger Landes von Dr. Joh. Schoetter, heraus-

gegeben von K. A. Herchon und X. van Werveke. S. (Ii.
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seine Schwiegermutter einen Teil der Unzufriedenen gegen ihn

aufgewiegelt hatte. Diese Gegenpartei war so mächtig, dass der

Erzbischof von Trier seinem Neffen zur Geduld und Nachgiebigkeit

anriet. Auf dem Landtage zu Tauss (23. April 1318) kam endlich

ein Vergleich zu stände, doch in dem Sinne, wie es der aufrührische

Adel gewünscht hatte. Die königliche Macht war vernichtet, aber

der Friede kehrte nicht zurück. Von da ab suchte Johann in Ver-

gnügungen einen Ersatz für seine entschwundene Macht und das

eingebüsste Ansehen. Diesen verderbliehen Neigungen des Königs,

trat dessen Gemahlin Elisabeth mit ihrem ganzen Einfluss entgegen

;

allein bald brachten Schmeicheleien und falsche Zuflüsterungen der

Barone, welche im Genuss der gesetzwidrig erkämpften Rechte

verbleiben wollten, den König so weit, dass er Elisabeth von ihren

Kindern trennte. Von da ab ging in den Sitten und in dem Cha-

rakter Johanns eine gänzliche Umänderung vor.

Diese Vergnügungen des Königs und des Adels erregten grosse

Unzufriedenheit beim Bürgerstande. Durch die Vorgänge in Deutsch-

land, welche sich damals infolge der Nebenbuhlerschaft Ludwigs

Ton Baiern und Friedrichs von Osterreich zutrugen, die beide

zum Kaiser ernannt worden waren, wurde Johann seinen Schwel-

gereien entrissen. Er zog Ludwig von Biriern zu Hilfe. Nach der

Schlacht bei Esslingen, zu deren gutem Ausgange er heldenmütig

beigetragen hatte, schlug sein Oheim, der Erzbischof von Trier,

ihn zum Ritter. Johann zählte damals achtzehn Jahre. Nach der

Niederlage Friedrichs von Osterreich kam der junge Herrscher

auf einige Zeit in seine Grafschaft ; denn selbst inmitten der

schwierigsten Verhältnisse in Böhmen und in Deutschland vernach-

lässigte er sein Stammland nicht. Bald sah er sieh jedoch gezwungen,

nach seinem traurigen Königreiche zurückzukehren, da inzwischen

neue Empörungen dort ausgebrochen waren. Wir wollen nicht

weiter der feindlichen Ansehliige erwähnen, welche bald durch

Heinrich von Lippa, bald durch die Witwe Wenceslaus IV., seine

Schwiegermutter, und dem Anseheine nach auch durch die Königin

Elisabeth gegen Johann heraufbeschworen wurden. Indessen wollen

wir zu Gunsten Elisabeths annehmen, dass die ziemlich rasch auf

einander folgende Geburt mehrerer Kinder derselben wenig Zeit

lassen konnte, sich um politische Verwickelungen zu bekümmern.

Aus der Ehe Johanns mit Elisabeth gingen hervor : Primilas,

welcher frühzeitig starb
;
Karl, der spätere Kaiser Karl IV; Johann-

Heinrich, der mit Magareta von Kärnthcn vermählt wurde; Margareta,

die von einer plötzliehen Krankheit hinweggerafft wurde, nachdem

sie eben, nach dem Tode ihres Gatten Heinrieh, Herzog von Obe:-
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baiern, eine neue Verbindung mit Kasimir, König von Polen, ein-

gehen wollte; Anna, welch«* mit Herzog Otto von Österreich vermählt

war und 1338 starb, und endlich Gutta, welche die Schwiegertochter

Philipps von Valois wurde. Schandliche Verleumdungen brachten

es so weit, dass stets ein gespannteres Verhältnis zwischen den beiden

Gatten entstand, infolge dessen Johann Böhmen verliess und nach

Luxemburg kam, wo er auf Anraten seiner Spielgesellen ein

grosses Turnier veranstaltete. Durch einen Sturz vom Pferde wurde

er ganz erheblich verwundet ; kaum hatte er sich wieder erholt,

so begab er sich nach Frankreich, wo sich seit der Zeit, die er in

seiner Jugend dort verbracht hatte, grosse Veränderungen zuge-

tragen hatten.

Fortsetzung folgt. J. K. KoiIK.
1~| _

Yereins-Sitzung vom 7. Januar 1895.

Vorsitzender: Hr. M. Ml um.

Gegenwärtig waren die HH. Blum, Engels, Ensch, Kintgen, Kohn, Koltz,

Kraus, Ludovicg, Dr. Müllemiorf, Dr. Weber, Worre und J. Zieser.

Nach Vorlesung und Outheissung dos Protoknlls der Sitzung vom 13. De-

zember berichtot der Vorsitzende, man habe sich im letzten Augenblick

gezwungon gesehen, einen andern Drucker für die Herstellung des Vereins-

Organes auszusuchen, weil der in Aussieht genommene nachträglich bedeutend

ungünstigere Bedingungen gestellt habe ; unter diesen Umständen sei Hr.

Worre, dessen Forderungen die annehmbarsten gewesen, mit dem Drucke

des Blattes betraut worden. Während der Sitzung trifft Herr Worre ein und

überreicht allen Anwesenden ein Exemplar der ersten Nummer der Vereins-

schrifr. Die nette Ausstattung findet allgemeine Anerkennung.

Nachdem der Vorsitzend.- noch bemerkt hatte, Hr. Michel Mirgain, Pfarrer

zu Rindsehleiden, sei aus Versehen in der Liste der wirklichen Vereinsinit-

glieder nicht angeführt, wurden als neue correspondierendo Mitglieder auf-

genommen : die HH. Christian heck, Pfarrer zu Hemsthal, Jakob Grob,

Pfarrer zu Biwingen-Berchem, Johann Peter Megrer, Pfarrer zu Niederker-

schen Johann Zieser, Direktor der St. Paulus-Druckerei zu Luxemburg, Dr.

Peter Schiltz, Professor am Priesterseminar zu Luxemburg, und Johann
Demuth, Lehrer zu Mensdorf. Nachdem noch verschiedene Vereinsangelegen-

heiten besprochen werden, wurde die Sitzung gegen 7 Uhr geschlossen.

Unmittelbar darnach fand noch eine engere Sitzung des Vorstandes statt,

...» welcher sich die HH. Blum, Engels, Kohn, Kraus und Dr. Müllemdorf
beteiligten. Nachdem der Präsident Bericht erstattet über verschiedene für

das Vereinsorgan eingesandte Zuschriften], sowie auf die stetig wachsende

Mitgliederzahl hingewiesen hatte, schlug er vor. in der Zukunft die „Heinecht"

in der Stärke von wenigstens 24 Seiten erscheinen zu lassen, womit alle

Vorstandsmitglieder sich einverstanden erklärten. Ks wurde noch ferner be-

stimmt, n u r in Ausnahmefällen einer bereits in einem andern Blatte —
nicht aber in inländischen Zeitungen und Zeitschrift- n — erschienenen Arbeit

in dem Vereinsorgano Aufnahm >« zu gewähren.
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£ragrkaßcn.

1. Sic bei&cn (Sebrüber Heinrich uub Hubert Gloden, Sctfoffet ber „Gid)cn

blätter" (3lrlou 1830), Jollen in (Sid) geboren fein, ftann uns Qfetnattb au* Uid) ober

Xrlon (ober Umgcgcnb) näberc biograpbifdjc unb (itterarifdje Röttgen über bieje beiben

Xidjter mitteilen V

M. BLUM.

2. 3n feinem „$atcrlaub" (1869 9ir. 2) Jdjreibt $err Stoffen : „Gin (£orre*bon-

bent bei „Softer an ber Sauer" tjat oor einiger 3f 't ebenfalls biefen (SJegcnftanb

(b. b,. bie Präger ber t'uremburgcr Bclletriftif) bebanbelt". 3ft oieücid)t
( uinanb

in ber Sage, un* bie betreffenben '•Hummern biefer 3c *tun9 anzugeben ? ©* wäre

bieje* un* äufccrft angenehm unb üon größtem Hüften für unfere ftorfdjungen über

ben Öuremburger X'iaMu
M. BLUM.

£ rief haften.

$rn. II. S. in //. Söir arbeiten pro I)«o ; oou ÖJelberrocrb fann unb barf alio

feine 9iebe fein ; fobalt» bie Littel c* erlauben, gebeufeu mir „Ons Hduiccht"

ju öergröftern unb ju uerjdjöueru. 1
)

$rn. J. P. \L. in B. „CUirefontftine" nidjt ücrroenbbar, megen ber »ielcn

aSerfiöfte gegen ben Versbau unb aud) megen ber Unflarbcit be* 3nlmlt*.

$m. K. in L. Born „Bittgang no Conter" unb beut „(»fachend vu Lezebureg*

wußten wir, baft felbe Jrf)on in anbern Herfen erjdjienen feien. 6* mar

aljo nid)t eine 91 b J et) r i f t ,
meldje mir münfdjten, Jonbem ben a u f

fliegenben Blättern gebrurften lert. — £afi Liebenhofen

ftatt 3)iebenb,oben im iejrte flanb, ift cinfad) ein Xrurffebler. Sie Jagen,

ber Borname laute 3 o f) a n n , nidjt 3 <» ' o b- &?tr flitzten un« bei unfern

Angabe auf bie „Biographie Luxernbourgeofee" von Dr Aug. Neyen

(III, 110—111) unb galten aud) an bem Hainen Jacob al* bem ridjtigen

fefi. ©o finben mir j. Ö. ben ttämlidjcn Vornamen in ben Programmen

be* Sltbenäum* oon i'uremburg au* ben ^afjren 1*21) unb 18H0. Sd)lägt

man fobann bie oon Dr. Neyen ritirten Duetten nad), mirb man cinge

fteljen, bafj Jacob ber richtige Vorname ift. — SHeldje (Srünbe b^oen Sie

für 3b" ©e^auptung ? Bitte um gefällige Eingabe berfelben.

$rn. G. K. in L. Ära 11. Januar fliug und 3ljr un genügenb franfirte«
Schreiben 3U, beffen Einnahme mir oermeigeru m n 1 1 c n , um un* nidjt

fdjon gleid) nad) tfrfdieinen ber erften Kummer inconfegucn! }U merben.

(Siebe bie „ftleineren 9Ritt$ei(unatn
M

bajelbft) Bitte, nidit* ju oerübelu.

§rn. P. L. in D. Brief erljaltett. llnjere ftrage in ber legten Berfammluug mar

ganj barmlofer Watnr ; alfo nidjt* oerübeln ! $cr Stoff, ben Sie ftd) ge

mäblt, ifi ein red)t fd)öuer, aber feljr fdnuer ju bebanbelu. SKenbeu Sic

fid) uertraucnöüoll $>m. v
Jhof. Dr. Nie. van Wervecko, meldjer 3bnen

gemiü gerne mit 3tatf> unb Xbat an bie §anb geben mirb, ba er felbfi ia

fdjon bebeutenbe Stubicn über benfelben (Hegenftanb angefteöt b,at. —
#offentlid) b.abcn Sic ba* uns jugejanbte (Mebid)t jurürf crbalten V — 3m
Uebrigen gilt für Sie ba* näinlid)e, mie für $m. K. in L.

') ©icberb,olt, roeil ftd) in iUr 1 ein bödjft ftttttftörenber Trudtebler eingefdjlidjcn

bat, ber un* ba* ©egentbeil 'von beut Jagen lieft, OKI* mir mollten. (5* folitc bf»6eu

^_ej b e r ro e r^bJ^uidjt^aber^W e l b m a u^g e l ; benn an le^terent befreit mir Ucberflufi.
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§rn. B. M. in J/. $Md)eiuigcu 3^«*'« baufcnb bcn Empfang üon 77 Sänbcn unb

©rofdjürcu für unfett ^crcinSbibliotbcf. — Vivat sequen»!

|>rn. -V. G. in /. Sic Qabrn im? in ber 3.>crfammlung uom 13. Xejembcr 1894

and} eine Seubung uon ©üdjern für unfere SMbliotbcf in 9lu«fidU gefteflt.

ftoffeutlid) wirb fclbe balb eintreffe». Sd)ou jum $orau* bcr$lid)ftcn 2>anf!

$rn. A. K. in L. ©efdjeiuigeu banFcub beu Empfang Obre« ©riefe*. So mar«

brau. 35}ie Sie leben, finb ihre 'JHiUbeilungcn uerwertbet worben.

$rn. A'. A. in L. Ter berreffenbe Slrtifel ans bem „Cb,io Saifcnfrennb" ftaub

bereite Por mehreren itfodKtt in ber „Vuremburgcr Wnjette". Wlauben bodj

nicht, baß ber %x\\\<\ fid) eignet, befonber« weil berfelbe fpäter Stufnabme

finben foü in einer tfcbcnabcfdjrcibnng be« Pcrbienftoollen SHcbafteur« N.

Gönner, ©atcr, bie bereite feit längerer ^cit in Stugriff genommen iß.

$rn. L. H. in D. ftall« üd) in ber ©ibliotbet bes ÖHmtnaftutn« bie oollftänbig:

Sammlung bc« „ii^ädjter an ber Sauer" oorfinbet, fönnten Sic, au* alter

j$rcunbfd)aft, befonber« ba Sie ja aud) ©efifccr bc« „©atcrlanb" unb rpirf

lidjc« ©erciu«mitglicb ftub, im Sinne ber 2. im ftragefaften gefteUten Än-

frage ^atfjforfdnmgcn aufteilen unb uns ba« (Srgebniß berfelben balbmöglirhft

mittbeilcn.

$rn. K. M. in L. heften Xant für ba« im« jugefanbte lefetc (ba« ftebente, nicht

mab* V) Wcbidjt im beimatblidjcn Xialcftc.

$rn. M. Ii. in L. ©rief Dom 11. 3flm,nr erhalten: freut un«, baß Sie ein fo

begeifterter Anhänger unicre* patriotifdjeu ißerfc* finb.

$ra. A. K. in L. ©eftätigen banteub ben (Jmpfang ber „©lofnbe" für bic ©ereilt«;

bibliotbcf.

§rn. J. U. in .V. „$cr geprellte iliUrtb" paßt nicht, weil ja gar uidjt luremburgifd).

— Jür „Pensez k moi" mfiffen mir erft fpäter jeben.

$rn. ./. H. M. ©erfe cinfhveilen bi« auf fpäter gurürfgelcgt.

$rn. S. M. in K. iöie Sie feben, mürbe ein Ibeil oerwerthet ; bitte bie in Ifaf»

ftd)t geflellte ftortfclutng b a I b i g ft cinfenben 311 mollcn. 2>er anbere $hett

paßt nid»t für unfer SMatt.

.fterr ./. V. W. in G. (Mcbt einmal uidu, wie Sie au« ber ber einliegenben

©emcrruug jum Äuffatje „3ur («runbleguug unb sUcretnfadjimg ber Or=

tljograpic unfere« 3biom«'' erfeb.eu fönnen. (Js märe übrigen« gefehlt gegen

einen ciuftimmigen ©cidjluß be« s^orftanbe«, wollten wir bcn »uffafc ein-

rücfrtt. — iöitte um Criginalarbciten.

$lMr mnrfjcn olle un)"crc ^crcincMuitgltcbcr (and) biejenigcit , irjcld)e

firf) erft n a d) CJmpfaiig her Wx. 1 unfern ;}citfd)rift aiiflcmclbct fabelt,

unb bereu Miauten tuir in Sir. :i ucröffcntlidicn incrben) barouf auf*

mcrfiaiu, ba% bic inidiftc üvbtnUid)* §tifittt0 am 14 gebrnor,

um 5 Ul)r bcö ^fadimitmgs«, im (^cjcllcul)aiiK ,yt l'urcmburg, erftcö

8tocfucrf 1 im ^itMiugeianlc bec 2t. ^iuccittiusi Vereines», ftattfiubcu

uürb. — ^(ubermeitige (iinlobuugcu merben nidit crlaffcu.

Um 3nl)trctrt)c ^clljciligung bittet

Curcmburg. — Xrud oon P. Worre-Mertens , SDcaria 'XbercftemStraße.
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herausgegeben öon brni $frein^$orftonbf. ÄUe

(Sorrcfponbenjen mib ©itträge fmb |u richten an

ben $räfibrntrn ober an ben Sdjriftfüfjrev bor

QJffcnfttjaft.

2)ie SBereineJdjrift erfdjrint u o rti ttf i g am I.

jfben SRoitafef, 24—32 Seiten ftarf.

Xiefelbc roirb aürn üHitgliebern gratis jugefteöt;

für 9Hd)rücrein3angcbörigr beträgt btr iäfjrlirfie

SbonnementSpreiS $t. 7.">0 (2Ht. 6).

gugctnbiirg, 1.
s))Uiv\ 1*95. Saljrg. I.

Vereins-Sitzong vom 14. Februar

Vorsitzender: Hr. M. Blum.

Gegenwärtig waren die HH. Blum, Jiottomley, Höre, Conrot Viktor, Dr.

Decker, Funck, Kohn J. K„ Koltz, Dr. Krombach, Dr. Müllendorf, Dr.

Müller, Schtnit ( Weiler) und Statut J. Ii. Die HH. Engels und Kraus Laaeen

sich entschuldigen, weil sie verhindert sind, rechtzeitig einzutreffen.

Nach Vorlesung und Annahme des Sitzungsprotokolls vom 7. Januar be-

richtet der Vorsitzende Uber die Anlegung der geplanten Vereinsbibliothek



I

wozu verschiedene Mitglieder bereits Beiträge gespendet haben. Diese Bi-

bliothek, welche schon über 100 Nummern umfasst, wird allen Mitgliedern

zugängig sein und soll in einer der nächsten Versammlungen ein Reglement

über deren Benutzung zur Gutheissung unterbreitet werden. Redner bemerkt

sodann, Hr. Pfarrer Grob von Bivingen habe sich mündlich bereits im Monat

Dezember als wirkliches Mitglied angemeldet, wovon der Vorstand jedoch

nicht in Kenntnis gesetzt worden sei, weshalb man Hrn. Grob als corres-

pondierendes Mitglied verzeichnet habe. Da offenbar hier nur ein Irrtum ob-

waltet, wird beschlossen, dem ausgedrückten Wunsche nachträglich zu will-

fahren. Zugleich wird auch bemerkt, Hr. Lehrer M. Müller sei aus Versehen

unter den correspondierenden anstatt unter den wirklichen Mitgliedern an-

geführt. Nach diesen Beachtungen stellt sich die Zahl der wirklichen

Mitglieder auf 51. Danach wurde über 87 neue Aufnahmegesuche verhandelt,

welche sämtlich einstimmig angenommen wurden. (Die Namen der neuen

Mitglieder sind nachstehend verzeichnet.) Nach Besprechung verschiedener

anderer Vereinsangelegenheiten, unter denen auch der Orthographie unsere«

Idioms gedacht und beschlossen wurde, für Dehnung und Schärfung der

Vokale die bisher üblichen Zeichen zu verwenden, löste sich die Versamm-
lung auf und nur die Vorstandsmitglieder blieben noch zu engerer Beratung

beisammen. An dieser Sitzung beteiligten sich die HH. Blum, Engels, Kohn,

Kraus und Dr. Müllendorf. Nach Verlesung und Gutheissung der für Nr. 3

des Vereinsorgans besimmten Beiträge und der Erledigung verschiedener

anderer Fragen, unterbreitete Hr. Engels den Vorschlag, in einor der nächsten

Nummern mit einer längere» Abhandlung über Architektur beginnen su

wollen, falls dtr Verein für die durch Anfertigung der unbedingt benötigten

Platten verursachten Kosten aufkäme. Alle Anwesenden stimmten diesem

Vorschlag bei.

Verzeiclmis der Mitglieder.

Wirkliche Mitglieder. »)

49. Grob Jakob, Pfarrer zu Bivingen.

50. Mlrgaln Michel, Pfarrer zu Rindschleiden.

51. Mflller Michel, Lehrer zu Luxemburg (Grund).

Correspondierende Mitglieder.

98. Arendt P., Pfarrer, Welscheid.

99. Bassing Th., Gemeinde-Sekretär, Vianden.

100. Bastian Emil, Advokat, Luxemburg.

101. Beck Christ., Pfarrer, Hemsthal.

102. Serena J. Sohn, Rümelingen.

103. Bourg J. P., Professor, College St. Joseph, Virton (Belgien).

104. Bourgeois J. P., Briefträger, Bettborn.

105. Brucher 1\, Gendarm, Bettemburg.

106. Brück Hob., Sekretär der Staatsanwaltschaft, Luxemburg.
107. Clement Viktor, Schöffe, Luxemburg.

108. Cola» Frans, Accisenbeamter, Luxemburg, Liebfrauenstrasse 2.

109. Dame Witwe Collart-de la Fontaine, Luxemburg, Königsring.

110. lolllng Dominik, Baukondukteur, Clerf.

111. Dr. Dasbourg, Arzt, Fels.

1) Waren aus Versehen in Nr. 1 weggeblieben.
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112. Delvaux Val., Notar, Weiswampach.
Ii i. Demuth Job., Lehrer, Mensdorf (Roodt).

114. Dondellager Viktor, Ingenieur, Diekirch.

llf>. Frl. F. Ch. Franck, Esch a. d. Alzette.

116. Frisch Nlk., Lehrer, Roodt (Cap.)

117. Fanck P., Architekt, Luxemburg.

118. Gales J. Jos., Kaplan, Wecker.

119. Galle» J. Alois, Eich.

120. Gaspar Franz, emeritierter Pfarrer, Luxemburg.

121. Gemen Eduard, Buchhalter, Colmar-Berg (Hüttenwerk).

122. Godert J. Nik., Lehrer, Marnach (Clerf).

123. Gries Ad., Postperzeptor, Luxemburg-Stadt.

124. Hartmann A., Vikar, Diekirch.

125. Hausemer J. P. F., Gemeindesekretär, Differdingen.

126. Dr. Heinen J. 1'., Arzt, Roodt a. d. Syr.

127. Herquelle N», Baukondukteur, Qrevenmacher.

128. Hochmuth Lambert, Expeditions-Vorstehcr, Bettingen.

129. Hart Laar., Vikar, Koerich.

130. Jacoby Johann, Lehrer, Fels.

131. Jolfwald, Hausgeistlicher, Luxemburg (Villa de Qargan).

132. Kayser Peter, Pfarrer, Lellig.

133. Ketteis Jos., Postkommia, Wiltz.

134. Kohn L. B., Pfarrer, Düdelingen.

135. Kratzenberg H. J., Kaufmann, Clerf.

136. Dr. Krombach Wilhelm, Arzt, Luxemburg-Bahnhof.

137. Dr. Knborn J. ß., Professor und Seelsorger am Athenäum zu Lxbg.

138. Koffer P., Lehrer, Osweiler.

139. Kaffer Viktor, Lehrer, Differdingen.

140. Lenger-Gengler F., Niederpallen.

141. Linste Bern., Pfarrer, Canach.

142. Lcenertz J. P., Lehrer, Bivingen-Berchem.

143. Loja Ant., Architekt, Luxemburg.

144. Meintz P., Bürgermeister, Differdingen.

145. Mergen N., Pfarrer, Pfaffenthal.

146. Meyrer J. P., Pfarrer, Niederkerschen.

147. Miller P., Accisenbeamter, Bettemburg.

148. Molitor P., Schneidermeister, Luxemburg (Verlorenkost).

149. Dr. MUlier M., Vikar, Mamer.

150. Dame Wwe. Nathan Emil, Luxemburg.

151. Nitschke P., Professor, Dodoens-Str., 29, Antwerpen.

152. Petry, Friedensrichter, Grevenmacher.

153. Pinth J. P., Präses des Gesellenvereins und Vikar zu Luxemburg.

154. Poncelet M., Postinspektor, Luxemburg.

155. Rani Fr., Lehrer, Fentingen.

156. Raus J., Lehrer, Dalheim.

157. Beding Heinrich, Lehrer, Pintsch^(Wiltz).

158. Rehlinger M., Vikar, Bissen.

159. Reinard Joh., Gendarmerie-Wachtmeister zu Bettemburg.

160. Reuland J., Pfarrer, Syracouse (Now-York, Nord-Am.), 501, Park-Str.

161. Rischard Math., Lehrer, Lellig.
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162. Rodnnge A., Oberingenieur, Luxemburg.

163. Rodenhonr J., Lehrer, Fischach (Mersch).

164. RoufT P., Beamter der Prinz-Heinrich-Bahn, Luxemburg (Glacis).

165. Dr. Rnnie M., Professor am Priester-Seminar zu Luxemburg.

166. Dr. Schlitz P ., Professor am Priestor-Seminar zu Luxemburg.

167. Schnitt D., Lehrer, Weiler-zum-Tunn.

168. Schnitt P., Lehrer, Breidweiler (Consdorf).

169. Schmilz Lndwig, Landgerichts-Direktor, Dasseldorf, Mozartstr 14.

170. Schneider J., Postbeamter, Hosingen.

171. Schumann Ed., Steuer-Kontroleur, Dieklrch.

172. Schwachtgen J. P., Lehrer, Nospelt.

173. Speyer, ObergerichtBrat, Luxomburg.

174. Stümper J. P., Oberförster, Grevenmacher.

175. Theln Dom., Pfarrer, Flaxweiler.

176. Theben J., Lehrer, Differdingen.

177. Theres Heinr., Pfarrer, Brandenburg.

178. Dr. Thlnnes W., Arzt, ülflingen.

179. Thommes J. P., Lehrer, Wiltz.

180. Trangeh, Notar, Feulen.

181. Ulrellng Helnr., Accisenbeamter, Mersch.

182. Urban j Ph., Liquidator der Grund-Kredit-Anstalt, Luxemburg.

183. Weber 1\, Postbeamter, Luxemburg.

184. Wengler Michel, Minenaufseher, Moersdorf (Wasserbillig).

185. Werner Heinr., Vikar, Grevenmacher.

186. Wltry A ., Notar, Echternach.

187. Worth Ernst, Notar, Wormeldingen.

188. Zender J., Ober-Grenz-Kontroleur, Holtz.

189. Zieser Joh., Direktor der St. Paulus-Gesellschaft, Luxemburg.

©inl0£ §emzvkxxn$zxt
p Dem drittel ,,Ta« flrofjc VKtnrbilö unfern Bt Wi$atttt'u$t

,

bic ^immclfort 9)ioriä barfteflenb".
1
)

fyat un£ angenehm überrafdjt, burd) .vcrni 3 mat^aretjiteft

?trenbt ctmaä ©efttmmtcrcsl über ba$ große ftltargcmälbe ber ©t.

üttid)acl$fint)e 511 vernehmen. Allein, wenn auch biefer $erid)t immerhin

feine fjöchft intereffante Seite beljält, fo fdjeint bic Cuclte, auä welcher .§err

Srenbt frijöpft (bnä 3Rerjai'frf)e üJcanuffript an« hjefiger ©tabtbibliothef),

nicht ungetrübt 511 fliegen. £>er ftutor ber $>anbfchrift in fetner

@igenfd)aft als nancien bachelier en droit" möchte roohl faum al$

Jhmftfenncr $u betrachten fein, nnb feine ^Mitteilung, ba8 ©emälbe fei

eine #opie nach })iuben$, erregt gcredjte SHebenfen.

$ucrft brängt fid) un$ bie ftra9c Qll f :
s&*enn ba$ 93ilb eine Äopie

nach Stuben* ift/ n?o beftnbet fief) bann ba3 Original? ©amtliche

1) „Ons Hemecht«, @. Mr. 2.

60

Digitized by Google



(Memölbe oon Stuben« ftnb ohne ?lii$naf)mc bcfannt unb regiftricrt; fic

bcfinbcn fid) in öffentlichen unb ^ßrioatgallerien, in äird)cn unb Älöftern,

aber fein Äatalog, feine $hinftgeidjid)tc er umbin bie ßompofition ber

„ipirnmelfafjrt üDJariä" unferer üWidjaelShnhe. £aä sufällige Söcrgcffcn

eines folct» umfangreidjen SHerfeS ift unbcnfbar, aumal ba SRubcnS ben

<S>toff nurflid) behanbelt hat.*)

Vielleicht ift baS Original aerftört ? fönntc man ferner fragen. 3)a8

ift roieber unbenfbar, benn grabe bie S3üd;er über ftunft unb bie SBiogra-

ptjicen ber ftünftler bcridjten un£ getreu afle llmftänbc, mie biefeä ober

jene« ©erf augrunbe gegangen. So loeiß bie (Sfyronif ju berichten , baß

beim ©ranbe ber ^cfuitenfirdje 51t Slntmcrpen (1718; mehrere SBanb*

unb *ßlafonbgcmälbe oon dlubend jerftört mürben. 8
)

So bebauert ferner bie &unftgefd)id)te red)t icbiiaft ben Verluft be£

©emälbeS „<ßctru$ ÜNarttjr" oon Titian (berbrannt 1867 in Venebig)

unb bc$ großen $>cller'fchen Stltarbilbes oon Stirer (Derbrannt in aftündjen

1674, gute &opie in ^ranffurt a. 9)?.). ©äre ein ftoloffalgcmcilbe öon

Stuben«, bie Himmelfahrt U)Jariä barftellenb, serftbrt morben, bann be--

fäjjen wir aud) über biefeö ©reigniö fixere 9iad)rid)ten. Qebod) (Jhronif

unb <&cfd)id)te bleiben ftumm.

(Sin weiteres Söebenfcn gegen bie (Sdjttjeit einer ftopie nad) tfRubcnö

mirb burd) ba« Kolorit be« tjieftgcn SBilbc« t)eraufbei'd)iooren. 2)a$

SiubcnS'fche Äolorit erfennt ber Äunftfcnncr auf taufenb Stritt; am

urfprünglichften ift e« in ben frlcifdjpartieen fcftauftcllen, ba biefelben in

ben Sdjattenteilen eine fetjr gefertigte, nur bei iliubcn« üorfommenbe

Färbung seigen, beren $>auptbeftanbtcilc au« 93lau in ben Übergangenen

unb 9iot in ben 0lefleren befielen. Stile föubenäfopiftcn fefcen it)rcn

Stol$ barein, biefe (Sigentümlichfeitcn be« äolorit« möglichft getreu

nachzuahmen.

fc£ mit ^err Slrenbt un« mitteilt, berichtet ba« ÜHefjat'frhc 9)?anu*

ffript, bap ein unbefanntcr Qefuitenbruber ba« $tlb nad) Ühibcn« gemalt

l)abe. Bit* ben oben angeführten ®rünbcn neigen mir 31t ber «nficht,

baß ba« SWanuffript fid) an ber betreffenben Stelle ungenau au«brücft,

tnbem ber Skrfaffcr „Äopie nad) Mubcn« 1
' fagt, mät)renb c« bielleicht

Reißen follte „®emälbe im Stile ftuben«".

T)iefe lefcte sperfion hat oiele«, menn nidjt alle«, für fid), benn bie

Sompofition ift uuoerfennbar in ber Änffaffung unb ber ftormengebung

bes fHuben« gefchaffen.

2) SUir ermähnen nur bie meltbetonnte „Himmelfahrt ÜJJariä" im „Äun(ib,iftorif(^en

iDrufenm" (c^entaM im Belvedere) ju 2Bien unb bie ftrönung SWarien« im 2Hufeum

ju SBrüffel.

3) einige au« bem 33ranbe gerettete (»emfllbe befinben fid) in äöten ; oon jmei

Wafoubflemälben, bie oollftäubig «erntetet maren (bie ßrönung SDfarienS unb bie

$erfucf)ung tfbrifii), befifcen mir gute ßobien tu $oljfchnm oon Christoph Jegher.

ei r ^
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©ir finb §errn Ärenbt tro^bcm für feine Gntbecfung fefjr banfbar;

beim jebenfalis finb jefct manche ^luctfci über bie ^erfnnft be$ S9ilbcö

gehoben, unb mir oermuten, bafj ein unbefannter ütteiftcr, ein befd)eibener

Älofterbrubcr, buref) 9tubcn8 beeinflußt, ba$ ©erf gefdjaffen. ©ollte

meitere Qforfdmng unfere Änfidjt ftüfeen, fo fjätten nur alfo nid)t eine

gefd)i<ft gemalte Äopie, fonbern ein mirfltdje« Original oor Äugen.

Michel Engels.

gtir Jitteratnr nnfms IjHmatljltilren palthtts.

(Sartfetrang).

3u ben ©erfen bon Edm. de la Fontaine fjaben »ir nod) nad>

jutragen

:

17. De Wellefchen an de Fischen. Eng al Sachen, nei a

Reimen gesät tum Dicks.

Ueber biefe« in ben Sflrn. 27, 28, 29 unb 31 ber „2u*

remburger SBol^jeitung," 1894, abgebruefte ®ebid)t fjeitft ei

in Stfr. 25 bcSfctben QafjrgangeS : „Dag ©erf würbe eben

erft unter ben papieren be8 oerft. Did)terö aufgefunben

£a3 ©ebid)t umfaßt 5 ©efänge unb ift eine ma^re «perle

ber oatertäubifd)en Dtdjtfunft. $er Didjter fdjrieb cS in feinem

20 fiebenSjafjre, gegen baS Qaljr 1839, mo er nod) 3tubent

ber oberen Staffen beS Sttycnfturnft mar."

VI. STEFFEN Nicolaus. 1. Gidwiderengem sei' Gu, oder Wien
as at ? E Komedessteck mat Gesank an engem Akt. Letzeburech.

V. Bück 1865. (drittes Söänbcfjen ber gefammelten Schriften).

2. De Meschter Uodem oder : As et en ? Oder as et en

net ? E Kom£d6ssteck mat Gesank an engem Akt. Let-

zeburech. V. Bück 1865. (SMerteS 83änbd)en ber gefammelten

©djriften).

3. De Spirit als Helechsman oder de Freier als Gescht.

E Komedessteck mat Gesank an engem Akt. Letzeburech.

V. Bück. 1865. (fünftes <8änbd)en ber gefammelten Sdjriften).

Steffen r)at aud) nod) eine sJ)Jcngc flcinerer ®ebidjte in

3eitungen unb ^itförifa"' fottnc auf flifgenben blättern

oeröffentlidjt, beren einzelne flufaäfjlung aber ju lang märe.

VII. DUCHSCHER Andreas. I. Echternoacher Turnverein. Den
Handstraich, oader „d'Bloum ous dem Rusendahl. u Le'idertäxt

(aus bem sub N° 3 citirten ©erfe, meldte« erft fpäter oollftänbig

erfd)ien) Luxerabourg. Th. Schrcell. (1865).

2. Echternoacher Theatersteker voam Andre i. 1. Den Hand-
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weerksniaan am Sträit fir d'deglich Brut. Korae'ide'istek

mat Gesank an dräi Akten. Letzeburg. L. Bück. 1894.

3. Echtem oacher Theatersteker voam Andre' i. 2. Den Hand-

stra'ich oader d'Bloum o'us dem Rusendhal. Lostspil

mat Gesank an am Akt. Musek voam Carl Hermann.

Fir d'ischt Mol opgefou'ert durch den Echternoacher

Turnverein am Herbst 1865. Letzeburg. L. Bück. 1894.

4. Echternoacher Theatersteker voam Andre'i. 3. De bloe

Mondig oader Wen hoat d'Box. Lostspil mat Gesank

an äm Akt. Fir d'ischt Mol opgefou'ert durch den

Echdernoacher Turnverein am Fre'ijo'er 1868. Letzeburg

L. Bück. 1894. $)icfe SBcrfdjen finb alle in ber Sdjtcrnacfycr

i b. f). ©auerO 2Hunbart gefdjricben. SBie un$ bcr $>r. 3?erfaffer

brieflich mitteilte, f)at er nod) öcrftfjicbcnc fo!d)cr Arbeiten

nnter ber freber.

VHI. MENARD Johann Jakob. 1. Den arme reiche Schneider.

Kommed^sstek an drei Akten. Arel 1862.

2. Den Züaw fun Eischen. Kommedestek an drei Akten.

Arel 1864.

3. D'Eer an d'Geld. Kommedestek an Werssen an an zwe

Akten. Arel 1866.

4. De terlüorne Sonn. Komme'döstek an drei Akten. Arel

1866.

5. Poesies et chansons populaires francaises et allemandes.

Arlon 1871.

£icfc oier Jfycatcrftücfe, fotoie bte in bem legten Serfcfyen

entfallenen beutfdjcn ©cbtdjte ftnb in bcr i!urcmburgcr*?lrIoncr

Üttunbart »erfaßt, obwohl bcr SJerfaffcr au$ ber 3tabt fcurem*

bürg gebürtig ift.

IX. RODANGE Michel. Renert, oder de Fuuss am Frack an a

Ma'nsgriesst, op en neis fotografiert. Letzeburg. J. Joris 1872.

$nri) Rodange tjat in üerfdjicbencn ßcitungen, ^citfdjriftcn unb

auf fliegenben blättern »tele Keine ©ebirfjtc ocröffentlidjt.

X. LENTZ Michel. 1. Sp&ss an Icrscht. Liddercher a Gedichter.

(Dem Letzeburger Land zöerkannt). Letzeburg. V. Bück 1873.

2. Hierschtblumen. Liddercher a Gedichter. Letzeburg.

Jos. Beffort. 1887.

Gin brittcr 33anb, „Wantergreng" betitelt, fofltc nod) er*

föchten, als bcr'Xob unfern rirfjtcr ereilte. Ob, feie bie

Mcbe gct)t, bic @rbcn beö Verdorbenen benfclben fjerauggeben

werben, nnffen mir nirf)t, bezweifeln c* jebod) fcr)r ftarf.



XI. JORIS Johann. Gew£ssensb£ss. Kömesch Opcrett an 2 Akten.

Museck vum ,T. A. Zinnen. Letzebureg. J. Joris. 1879.

XII. GÖNNER Nicolaus. 1. Onserer Lider a Gedichter an onserer

Letzeburger-deitscher Sproch. De Landsleit an der neier an an

der äler Hemecht gewidemt ! Gesammelt an erausgin. Dubuque
Iowa. 1879.

@3 ift bicfeS SBerf eine Hnttjologie tum ©ebbten üerfdjiebencr

befannter unb anonnmer fiuremburger Tidjtcr.

2. En Dräm.

TiefeS anonom, oljne Angabe beö 3af>re3, TrucfcrS ober

bes Ttucfortc* juerft (1887) in Chicago unb barnaef) in

Dubuque, Iowa, Deröffentlid)te unb „E Patriot" unterjetdj*

nete ©ebid)t, rütjrt, rote mir auf's Söeftimmtefte oerfidjern

fönnen, auö Gonner's fttbtv fjer.

3. <^cmcinfd)aftltd) mit NAU Johann Baptist unb BECKER
Nicolaus Eduard, beibe, ebenfo nüe ber «perauSgcbcr, ^urern*

burger»Ätnerifaner, veröffentlichte Gönner ein üBerf unter bem

Üitcl : „Prairieblummen." Eng Sammlonk fu Lidder a

Gedichter an onserer letzebürgerdeitscher Sproch. Als

Unhank e Glossar fun de gebrauchte Wirder. Dubuque,

Iowa, 1883.

Tiefe* SBucf) enthält olfo ®ebid)te üon

:

a) NAU Johann Baptist. (©. 11—22)
b) BECKER Nicolam Eduard, (ß. 25—60)
c) GOXNER Xicolaw. (3. 8 unb 63—138;

?luf?crbcm erfcfyiencn in ber tum Gönner rebigirten treffe

lidjen Rettung „Luxemburger Gazette für Recht und

Wahrheit" nod) ücrfrfjicbene aitberc (Mebid^tc unb Sieber,

ivctdje nadj 1883 oon ben brei genannten Männern oerfajjt

würben.

XIII. STEFFEN-PIERRET Nicolaus. Engel an Deiwel, oder de

Streit tir dem Feiten seng Leich. Kom^destek an zw£n Akten.

Letzebureeh J. Joris. 1880.

Tiefer 8cf)riftftcllcr, n>eld)cr jum Untcrfdjicbc üon feinem glcid>

namigen (unter N° VI ermähnten ©ruber) feinem Familiennamen

benjenigen feiner erften ftrau l)in$ugcfügt fjat, ucröffentlidjtc ebenfalls

nod) Diele «eine $cbtd)tc auf fUegcnben blättern unb in Rettungen,

rcSp. $citfünften.

XIV. MERSCH Karl. Tic Öuremburger .^inberreime gefammclt unb

l)crau$gegcbcn. 9J?it einem SUormort oon Pfarrer Klein, fiuremburg

V. Bück. 1884.
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XV. WEBER Josef. Letzeburgesch-latein-fransesch-deitschen Dixi-

oner fun de Planzen. Luxemburg P. Breithof 1889.

XVI. MULLENDORF Karl. 1. Mutter-Gottes-Lidchen. Weiss vura

P. AI. Barthel. Luxemburg. Decker-Müllendorff. (1894).

2. HI. Sacramentslid. (Lauda Sion) Weis vum P. AI. Barthel.

Letzeburg. L. Bück. 1894.

4. Lid zur helejer Familjen. Weis fum P. AI. Barthel.

Letzeburg. L. Bück 1894.

5. Tlescht Gericht. (Dies irae) Iwersat. (Letzeburg 1894)

Decker-Müllendorff.

6. Lid fir de Geselleverein a fir de äner Arbechter. (Letze-

burg 1894). Decker-Müllendorff.

7. De Jubileum vum Ceeilievereiu. Luxemburg Jos. Beffort

(1894).

8. Ewech mam Soff! Weis fum P. AI. Barthel. Luxemburg

Jos. Beffort. 1895.

XVII. LIEZ Nicolaus. Eng Kur zu Bollendorff. Komedestek an

engem Act. Text fum Nie. Liez. Musek fum J. A. Müller.

Letzeburg. Jos. Beffort. 1895. '

2ßir laffen bicr noty bie Hainen einiger s$ciiouen folgen, oon benen

Mi0 aber nur je ein Webtdjt befannt ift.

3n beut &lcrfc oon Nie. Gönner, „Onserer Lider a Gedichter

etc." finben mr üer^eic^net:

XVIII. FENDIUS Lambert August : De Fridensrichter (8. 21—23.)

XIX. MAJERUS Fr. „T'Letzeburger Land." (©. 13—14).

XX. KREIN Felix. Den Ierzmann. <3. 87).

XXI. BERTRAND J. P. D'Geld as rar. (3, 9G.)

3m „U>aterlanb" üon Nie. Steffen ift nod) öerjeidjnet

:

XXII. MAY Adolph : Un de Wanter. (1869. N° 27, 3. 4. <5p. 20).

XXI II. KLEIN Victor. Eng Letzeburger Blimchen ohne Threnen

als Beiloigt zo de Fleurs et Pleurs vum sehveche Poet. Zo

engem Verleften (N" 6. 3. 4. 3p. 2).

ßnblid) in bem il*erfe „Späss an Ierscht" oon Michel Lentz :

XXIV. LENTZ P. Zefridenhet. (3. 107).

hieben biefen oon befannten Tutoren »erfaßten Arbeiten

mödjten mir f)ier nod) einige fleinerc anonume 3dn*tften

namhaft madjen, beren i<erfaffer unö unbefannt finb

:

E Lid fir Jideren. Allen estetesch gebilte Letzeburger mat

Respect gewidmet zum neie Joer, fun engem onestetesch Ge-

bilten. Letzeburech. Vict. Bück 1864.

D'Füosend zu Letzeburtg. E liewegt Bilt, duorgestalt vun

eiigein Kenner. Letzebureg, ob Fettendonneschteg 1869. De

65

Digitized by Google



Reinertrag as fir e gudden Zweck besteramt. Letzebureg Michel

Bourger.

@e will um frfjeinen, als* ob Nicolaus Steffen ber 2>erfaffcr ber

bcibcn genannten Sdjriftdjen gewefen fei.

De Frenz Camaval an de Prem Faaschtdaag. iE Bild no der

Natur, a 4 Akten) Letzeburg. J. Lamort. (Ofyne Saturn).

liefern Iljcaterftücf ift eine «nrebe, übertrieben „Dir Leid"

hinzugefügt, weldjc oorgeblid) „Den Einsiedeler aus dem Grenge-

waldu äum ^erfaffer fjat. 8ollte etwa .£>crr Dr. Michel Kleyr,

^riefter, ehemaliger ^rofeffor unb fpätercr Herausgeber beS bei V.

Bück (1852—1867 1 erfdjienencn „Luxemburger Taschenkalenderu

and) bas genannte Xljeaterftütf gcfdjricbeu haben? $a* bezweifeln

wir bod) fcf)r.

tfiebcrbudl ber (Jrf)tcrnad)er (£arnaoal3=©cicllfd)aft „Hftmelm&ous." (Ss*

enthält folgenbe bret lieber, weldje, wie uns oerfidjert worben ift, öon

§errn ^rofeffor Joseph Speck, au£ Echternach, oerfaftt worben

fein follen. ftür bie JHidjtigfeit biefer Scljauptung fönnen wir aber

fcincSwegS einfielen :

a) Hämehnaoüs-Lied pro 1884.

b) D'No&retei.

c) On (!«is Medercher.

^ebenfalls fltlb biefe lieber in ber Sauer^JDiunbart (®d)ternad)er

Qialefr) gefdjriebcn.

£d)lie{3lid) richten wir nod) bie Wufmerffamfeit unferer &fcr auf

folgenbe, in ber oben angezeigten Gonner'fdjen Sammlung („Onsercr

Lider a Gedichter") oeröffentlid)tcn lieber, weldjc ihrer 3eit oiel

Staub aufwirbelten

:

D'Wolfslid. (©. 51—53; Gönner erzählt in einer furzen Einleitung,

burd) wen unb weftfjalb baö £icb entftanben ift, ol)ne jebod) ben ©etref*

fenben mit Tanten ju nennen.

D'Ieselslid. (©. 80—82).

dufter biefen ganz ipwell im l'nremburger Xiolefte gefd)riebenen

Herfen gibt c£ iclbftDerftänblid) nod) mehrere anbere, oon benen

einzelne Xbeile in biefer $?unbart abgefaßt finb. Wbgcfehcn oon ben

oerfd)icbcnen im Webraurfje bcfinblidjen (ttcfangbüdjern, mochten wir

an biefer 2tcllc binmeifen auf bie oieleu politifdien unb Ijumoriftifdjen

Leitungen, mit ihren Biebern unb Wcbidjten int luremburgcr $btom,

fowic auf bie foeben citirten „£nrembiirger Xafdjeufalcnber" bc$

Dr. Michel Kleyr.

$anz befonbersv aber wollen wir an biefer Stelle nodj erinnern

an folgenbe s}5ublifationen :

I
CG



1. ERPELDING Johann. ©tel Sd)öne3 für bic ßinbertoclt. Luxemburg.

(Skbr. Heintzc. lOlme Tatum .

2. (STEFFEN Nicolaus). Tos ^Qtcrianb. Wochenblatt für luxem;

bnrcjifii)c
s
Jiational=2iteratur. Luxemburg. M. Bourger. 1869

—

1870. C£rfrf)icn fpäter bei SBittroe M. Bourger unb fdjlietlliä)

bei Friedrich Beffort. Tiefe ,ßcitfd)rift crfcr)icn anonym; aber

alle Welt tonnte bod) beren ittebafteur.

3. MtES Johann Nicolaus. Taa Luxemburger Lanb. Organ sunädjft

für oaterlänbifdje Ältertlnuiwfunbe unb (Mefrfjidjte, fhtttf) unb

Literatur, s«l*crfd)öncrung«ioefen unb Xouriftif. Unter Üttitioiriung

bcioätjrterftadjmänncr IjcrauSgegeben. Luxemburg. P. Brück. 1882.

Tiefe in bem fein* unbanbltrfjen Öironfolto <'3e *tlin8* s
»
^oi'iunt

berauSgegebene ^eitfdjrift erfd)icu nur ein Trimefter. (Ottober —
Tejember 1882. ) Sie mürbe am 1. Januar 1883 erfefct burrf)

:

4. MERSCH Karl unb M(ES Johann Nicolaus: To* Luxemburger

Lanb. Organ für oaterlänbifdje Wcfdndjte, ftunft unb Literatur.

1883—1884 Luxemburg. Peter Brück, fpäter Ludwig Scham-

burger.

5. DE LA FONTAINE Edmund. Luxemburger Sitten unb $räud)e,

gefautmclt unb tjerauägegeben. Luxemburg Peter Brück 1883.

6. WAGNER Anton. Hltertyümltdje Sfterfmürbigfeiten ber ©tobt

(^reocninofber. ©ine Sammlung oon Sagen unb ÜJrärefyen, Sitten

unb (^ebräud)en, ^olfSmeinungen, Liebern, Sprüchen, Spielen

u. f. m. gefammclt, herausgegeben unb feinen Mitbürgern gc-

mibmet oon X. Mosellanus. 9iebft einem 9fn^ang :

[(SPEDENER Gregor.) T>ie ©aucrnljodjjeit in früheren Reiten.

(Sine t)umoriftifd) l)iftorifd)e Stubie oon Gh Suranus van der

Esch. — TaS Atirriuoeiljfeft ber alten ftreiljeitbürger t>on @fdj

an ber Sauer. $iarf) ber Trabition bearbeitet oon G. Suranus

van der Esch.] (Mreoenmad)er J. Esslen 1885.

7. VAN WERVECKE Nicolaus. T^i* Luxemburger Laub. Organ für

oatcrlänbifd)c Öefd)irf)te, Munft unb Litteratnr. Luxemburg. Peter

Brück. 1885— 1880.

8. REINERS Adam. Taö ^aterlanb. Organ für Luxemburgifrf)e

(tyefdjidjtc, Jfihutft unb Literatur. 'Beilage jur Cbermofel-ßeitung)

(Mreocnmadjer. J. Essleu. 1889 (Januar bis« $prt().

9. WARKER Nicolaus. Wintergrün. Sagen, öcfdjtdjteii, Lcgenbcn

unb 9)Järrf)cn aus ber ^rooin,} Luxemburg. Wefammelt unb fjer*

ausgegeben, .ßioeitc bebeutenb oermeljrte Auflage. (5fd) an ber

Klette. G. Willems 1890.

10. WEBER Jean-Baptiste. A Mondorf. Comedie en deux actes,

en prose. Luxembourg. Jos. Beffort 1890.
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frür bie luremburgifdjen dornen ber Sögel, $f)tere, f^ifc^c

,

^nfeften, $ffait£en u. f. w. möchten mir hier nod) folgenbe

fdjäfecnSwcrthe $Öerfe erwähnen

:

11. DE LA FONTAINE Alphonse. Faune du pays de Luxembourg

ou Mauuel de Zoologie, contenant la description des animaux

vertöbr^s observös daus le pays de Luxembourg. (Mammi-

feres, oiseaux, reptiles) Luxembourg V. Bück. 1865—1870.

4 livraisons.

12. IDEM. Faune la description des poissons observ^s

Luxembourg. Luxembourg V. Bück. 1872.

13. RECUEIL des mimoires et des travaux publies par la Societe*

botanique du Grand-Duche de Luxembourg. N° II—III. —
1875—1876. (p. 117) Luxembourg L. Schamburger. 1877.

14. KRAUS Mathias. $ie einljeimifchen ©iftoflanjen. Wit naturge*

treuen Slbbilbungen auf 21 colorirten Stafeln. üuremburg. Verlag

öon .1. Erpelding. 1887.

15. FAUNA, herein ßuremburger Maturfreunbe. ÜWttheilungen au«

ben 4*erein$=3ifeungen. IV. Qafjrgang, 1894. fiuremburg. P.

Worre-Mertens. 1894.

hiermit märe bie fiifte aller Schriften, weld)e in unferer üftunbart

gang ober theilweife oerfaftt finb, fo weit felbc 311 unferer ftenntnif) ge=

langten, abgefd)Ioffen. Dorf) finb wir feft überzeugt, bafi aufter ben t)ier

angeführten flöerfen, aud) nodj anbere beftehen. So lafen wir öor fturjtm

in ben Leitungen, ba{j bei einem Sonderte ein Hjeaterftücf : Eug Scene

am Prisong, Musek fum A. Zinnen" aufgeführt werben folltc. 3ßir

fennen aber weber ba$ Stücf nod) beffen $crfaffer, rutffen aud) nicfjt, ob

eä bereits gebrueft ober nod) 2)?amt$cript ift.

SßMr fchlieften mit bem ©nnfdje, alle unfere fiefer unb namentlich

alle 5rcunDe unferer »aterlänbifchen £ittcratur möchten un$ aufmerffain

machen auf (oldic SSkrfe, weldjc wir in unferer obigen Sluf^ählung follten

au«gclaffcn haben. 3öir wären ihnen bafür h°d)ft banfbar.

M. Blum.

auf bera «Jarftölc^c (Schtcrnad).

flllbefannt ift baö an ber Sauer gelegene luremburgifdje ©ren.v

ftiibtd)en (£d)ternad) burd) feine im VII. 3al)rf)unbert oont ftricienapoftel

3t. JBiUibrorbu« gegrünbetc, befoitberS burd) trjrc Sßfciterbofiltfa interef»

fantc ehemalige ©enebiftincrabtei geworben ; bann burd) feine alte <ßfarr*

fird)e, bemerfenSwcrtb burd) ihre eigentümlich erhöhte Sage, ihre 3Wei
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romanifcfjen 6r)ortf)ürme *) unb il)re fcnmere iDfarimiltanSglocfc, burdj

ifjre ^etbfapeUen unb uerfd)iebeue öffentliche unb *ßru)ntgebäube au$

mittelalterlicher unb ber Menaiffance-ßeit.

DER DlNbSTUHLW EDfTEWACH

—i I » S » > i > > > :„

©ei Sehern bas merfmnrbigftc ^rofangebeiube beg Crtcö tft ber am

Cfcönbe be$ ÜWarftplafee* neben beut 2tabtt)aufe unb gegenüber bem

ehemaligen ;}unftgebaubc *
|

gelegene M$ i n g ft u f) l", im 5tfoltemunb

„Tiniclt" benannt, tiefet 10,70 3». breite unb 12,70 9W. tiefe, ntuty

maplid) (Snbe be? XV. 3af)rf)itnbertö erricfjtetc (Mebäube, bilbet einen ju

ben auftojieuben Käufern um (> SR. re$p. 8,25 3)?. fiel) abtjebenben

1) 3m iWtttffairer foU ber eine biefer i Günne al« Sorte (beffroi) für bie mit

dauern unb .palbtbürmen (9trfte nod) uorljanbcn) mitogene Stabt gebient haben.

2) 3n $oI^c be$ uom SJefitjer unlängft vorgenommenen Umbaue« biefc* auf

Ärfaben (im Holfamunb „Enner den Steilen"), ruljenben mittelalterlidjen <8cbäube«,

bleibt letber bloft ein Heiner (Sdtfjeil baoon übrig.
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Zorbau, bcffen freie ©den in ber 3>ad)t)öf)e oon jroei feef ausgefragten

runben $$arte=Xl)ürmd)en flanfirt finb. Den 3rurj eines jeben ber ^roei

offenen ftenfter biefer Xf)ürmd)cn 3iert ein fein ausgemeißeltes $Menb

maßroerf in £oppel4Tlecblattform. £as C£rbgcfd>of? beS Vorbaues bilbet

eine gewölbte offene Jpallc mit einem s
J)fittel^ uub fieben ?luj?eupfeilern,

meiere festere, nebft jn>ei $t*anblifenen mittelft ad)t profilirter Spitsbogen^

arfaben mit einanber oerbunbeu finb. Vk Pfeiler finb oieretfig, I)abcn

eine uiebrige vpntl)e, ein profilirteS Kapital unb abgefragte 3rf)aft=

fanten. $id)t an bie auf $u>ei f)of)cn ^orftufen (©ttjlobat) rufjenbe ©alle

lcf)itt fid) ein ebenfalls gewölbter, fpäter in jmei geteilter, oon ber £allc

!jer betcud)teter ^aum i^fanbgemölbo. rie barüber gelegenen 3mei ©tagen

finb nad) Äupcn bind) jmei profilirtc (Murten marfirt, unb finb Icfetere

in tfjrcr SMittc unb au ben ©den mit ©onfolfteincn befehlt, bie oiellcidjt

$ur Wufnaljmc oon fleincn 5tatuen gebient fwbcn modjten. Vlnftart ber

jefcigen gcfdjmacflofcn oicr ilienaiffance <yenfter jeber ©tage erhoben fid)

urfprünglid) , ben Wrclinien ber ©rbgefd)oj?arfabcn entfprcd)cnb, adfjt

elegante gotl)ifd)e ftenfter mit profilirten ttreu^ftotfpfoften, iHlenbmafttoert l

)

unb 3icrlid)cr ^leioerglafuug. £as baburd) oon .'paus aus übermäpig

burd)brod)enc (^ebeiube muffte bereits im uorigen ^al)rl)itnbert ^tcmlid)

baufällig geworben fein, ba man fid) 51t biefer ©infd)ränfung ber trojjbein

ausreidjenben fiicfyiöffmingcn entfetteten 311 muffen glaubte. Wlcidj^eitig

erfe^te man bie fdjlanfeu feinte ber Xfjürmdjen burd) bie jefcigen baroefen

ßmicbelfuppeln, oereiufadjte bie £ad)lufen unb leiftete i^cr^idjt auf bie

§elmbefröuung bes öftlid) anftoftenben oiercefigen Jrcppentljurmes 8
).
—

Ob fri)on bamals bie 2enfuug, refp. SluSbicgung, bes fübltd)en ©tfpfeilers

ber ©rbgefdjopalle oor fid) gegangen mar, ober ob bicfelbc burd) bie in

ben Diesiger ^abren bel)ufs ©inrid)tuug einer SHadjtftubc mit ^lrrcftlofal

im ©rbgefdjoffc ausgeführten baulidjeu ^eränberungen l)eroorgerufcn

mürbe, ift uubeftimmt. 9Ran meif* nur, baf? bei legerer (Melcgcutjcit

ein fernerer eiferuer üKiugaufer um ben Zorbau cingelaffen merben muffte.

3Me in uorbenauntem 3citcntl)urm bcfinblidje fteiuerne Ireppe fühjt

nid)t nur 31t ben beiben ©tagen unb bem 2peid)erboben, fouberu and)

311 brei ftotfmerfartig über einanber liegenbeu Verließen, beffen oberftcö

gcioölbt ift, unb uod) ben eifernen ^anbring bcmafjrt l)at, an ben, ber

il*olfstrabition 311 ftolge, bie 311m lobe ober 3iir Holter verurteilten

^erbret^er feftgefettet mürben. Srljr maljrfdjeinlid) mar bas ber „3 t 0 d",

oon beut alte Urfuubeu Reibung geben 3
>. il*olfsmunb Ijcijft biefer

l) 2Jou biefen erflen ^entfern ftnb im llfauermerf Slcfte fteljen fleblicben. (Sin oll

Xreppenpobefl eingemauerte« SBIcnbmaftroerf fd)eint oon einen jenfterfturg tjerjurü^ren.

3) Stuf bicfcm Xl>urmf)clm ertjob fid) ein eiferne« Jlreuj, bas, roie man annimmt,
bie mittelbare 3uri$biction bev ?lbtci bejeidjncte (Publ. do la soo. pour la recherebe
et la cons. des nion. hist., $8. V. ®. 70).

3) B r i m m e y r unb Gom m a n d irrten eutfdjieben, als ftc bas äöort „Stod"
als Oranger (pilori) beuteten.
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(Mebäubctbcil „ftoltertburm". Äm frufic ber Ircppc gewahrt man linf*

eine zugemauerte, ebebem in bae pfanbgeroölbe füljrcnbc I^ür, an beren

Stur^ bas in Stein gemcinelte, Don einem ftleeblattmaftrocrf umfd)loffenc

Wappen bce Slbtc* iHobcrt oon Montreal (geft. 1539) angebracht ift.

lieber bic urfprünglidjc ©eftimmung bes „Tingftubl*" geben bie

$$ort--@ttnnotogic, bie ^olfstrabitiou unb biftorifrfjen Urfunben $luffd)luß.

3unäd}ft erinnert bie ©czcidjnung „3Mng" an ben „Xtjing" ber alten

(Germanen unb bas „3 Q f)r8c°in9"' oon bem in ben mittelalterlichen

Wcrid)tsfurtf)eilen unb Schöffcntociätbümern (records de justice) bic 9icbc

ift. „fingen" bebeutet im $ltbcutfebcn „lautet, öffctttlid)C8 SBcrljanbcln

in sJ?cd)te)ad)cn". £cr Xrabition ju ^otge fajjcn bic Crtäfchöffcn unter

bem iHorfifc bc3 oom Wotc bcftcllten Otic^tcrö in ber offenen Dingftufjlljallc

Zu ©cridjt, um über lcid)tc ftrcoel unb in $rioatftrcitfad)en öffentlich ju

oerljaubcln unb sJicd)t 51t fprcdjen, mäbrcnb bicfclben im großen, neben

ben Äcrfcrn gelegenen Saale ber ^clletagc in Griminalfachcn aburteilten.

QtU 3cit ber frait^bfifdjcn ^errfdjaft mar es baS „tribunal d'arrondisse-

ment u
, meldjea im Tingftubl feine Sifcungcn l)ielt, unb feither ift bis

auf ben beutigen lag baß (Santonal frricbenögcridjt in bem erften Stocfrocrt

untergebracht. Zu fluche (Stagc id)ctnt, roie heute , fo bereit« oor Reiten

Zu Ticnftroobnungcn oenoenbet gemefen ju fein. Somit biente bcr Xingftubl

ju aller $eit feit feinem CSntfteJjeii zu ftcrichtefzioccfcn.

$)ier, als Söcleg, zmei oon Brimmeyr citirtc Vlu^ügc au« einer

00m ^aljr 1539 batirtcu, auf ben £iugftuf)l bezüglichen Urfunbc bes

ftcmeinbc flrd)io$

:

„So ber 9iid)ter jemantö bebig befeme, foll bcr ffiidjtcr ben mcnjdjcn

in ben tburn 51t (Sd)ternad) legen, unb jo bcr meufd) baö leben

oerpuert bette, follcn bes ridjtertf botten in fucren uf ben marft in

ben „ftoef". Ter ftoef uff ben marft foll aud) huret) ben Hot in

geben) gehalten merben, in mcldieu ber liiiohcbig gefegt foll merben

mann fein erfentnus oon ben neun Rennern ufgclefen mirb, bis

ba$ er 51t bem geriet}! gefurt mirt."

„Sind) foll bcr 3Mngftull oon bem .'perrn Wbt in geben? gehalten

merben. (Sa follen aud) bic Sdjeffcn über bürger güber figclcn in

unb buftent bcr ftatt (^hiernach, unb mas „unber" ben Tingftull

gehört zu oerthebigen. So jemant* .... einem berrn 9lbt ober

Bürger frhult fdjulbig mer, fo follcn bc$ 9tid)terS boben bie „pfenbt"

tmiclbftcn holen unb 311 CSdjternari) bragen an ben Tingftull — unb

barnad) oerfaufen."

Tiefclbe Urfunbc cuthält aunerbem einige 00m ttaifer SWarimilian

nclegentlid) feiner Pilgerfahrt und) tfdjtcrnad) im ^ahre 1512 erlaffene

Verfügungen.

3n jnngftcr #eit ergriff bcr für bic Erhaltung unferer oaterlänbifdjen
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$enfmale f)ocf> üerbiente Staat&ninifter Eyschen bie ^mtiattoe für

bie ffieftaurirung beS Dingftul)(c$, inbcm er ben Sßerfaffer mit bcr Auf-

arbeitung eines bieebc^ügliitycn Sßro jefteö betraute, tiefem ju 5°*9C follcn

bie jefcigen ftenfter in ber Ororm &cr ursprünglichen ftenfter ) mngeänbert

werben, bie (Scftrjürmrljcn unb bcr £eitentf)urm tr)rc früheren $e(mbefrön*

ungen n>ieber crfjaltcn unb and) bie Qarifybifen fttjlgcrcdjt umgebaut

1) 2>ic ©teberljerftefluna, ber ^enfter in ibjcr urfprüna,licf>en SInjaljl wäre nur
mittelf! eine* fofifpieligcn gäujlid)en Umbaue* bc$ leiber nicf>t meljr gcnügenb feften

©fbäube« möglid).



»erben. i*orf)cr foll jcbod) mittelft bcfjutfam au^ufüljrcnbcr Äonfoübir»

uugSarbeiten, inäbefonbcrc bcö au*gcmid)cnen GcfpfeilcrS, bic Stabilität

bc$ $aumerfc$ gefiebert »erben. Laut fummarifdjem £oftcuanfd)lagc mürben

fid) bic Soften ber Ausführung biefcs (Sntmurfce auf ca. 6000 ftranfen

belaufen.

K. Arendt, ®taatsard)itcft. »)

©flrijidjtltrijer prkblttk
auf bie im ©roftf)er*ofltf)um gugcitibttrg bt^^et er fStetten? tt

Wettlingen unb ^citfdjriftfH.

"irr

Journal historique et littöraire-

©ar fdjon bie erfte ßeitung bc$ Luxemburger Sanbtd, „La Olef

du Cabinet des Prinees," eine für ilire ^eit äufkrft wid)tigc unb ein-

fluprcidK gemefen, fo mar es in nod) uiel l)öl)crcm (^rabc bic 5 ir c i t e

,

bao „Journal historique et litteraire". &Mc bci'rits ermähnt, ging im

tWonat ^uli 1773 bic „Clef du Cabinet" ein, unb frtion im ^(uguft

crfd)icn als* Grfafe bafür baö „Journal historique et litteraire". 3m
3innc bes !)icbaftcur£, bes l)ocbm. P. de Feller, folltc Icfctcrc? b n r d) a u d

feine neue ^3 c i t it n g fein , fonbern nur c t n f a d) bie Jortfefcung ber

früheren , jcbod) mit uerän berter I i t c l a u f f d) r i f t. £aß bem

in ©irflid)fett fo ift, crfclicu mir barau*, baß rde Feller im ^uguftlicftc

mit feiner 2ube oon einer „neuen" Reitling fprid)t, ja baf? er nid)t

einmal auf ben ocränbcrteu litcl aufmerffam mad)t. Sobann fiubcu mir

audj nidjt eine neue Auf^äfjluug ber 3 Q^ r9an fl
c Ul ocm „Journal",

fonbern bic Lieferungen Auguft bie £c$cmbcr 1773 bilben mit berjenigen

00m guli .ber „Olef») ben «anb CXXXVIII. Vlud) in ben folgenben

^aljrgängen fäljrt er mit ber alten ^älilungöircifc fort, fo ban bic ®c=

fammt
(̂
al)l ber ganzen Sammlung iClef du Cabinet unb Journal

historique) 198 SBänbc umfaßt, mooon ber lefctc aber nur 2 1

/, Monate

(ÜWai—^ult) begreift, inbem bic le&te Lieferung am 1. ^uti 1794 cr=

fd)ien. Sind) tarn bic Reitling oon Vluguft 1773 biö *um ^uli 1774 in

monatlichen Lieferungen Ijcraus unb bilben bic ^aljrgcingc 1773, 1774

unb 1775 jährlid) nur ^mei Smnbc
;

natnrlid) im nämlichen Format

(pet. in 8°) mie bic „Clef du Cabinet" unb and) abfolut mit ber

nämlichen Xenben,^, mie biefc. ü)?it bem 3ulif)efte brö ^aljrgangc? 1774

(alfo mit $anb CXL, beginnt bie ^cröffentlidjung beS flottes in l)nlb=

1) iikmigleicf) wir im Allgemeinen tun O riginalanffätje üeröffentlidjen , \o machen

mir bie*mal bev SlSidnigfeit bes ©egenftanbes wegen eine »nßnaljme, maß fdjon ba-.

bnrd) begriinbet fein bürfte, baf? biefo flbbanMung in ben Inevlanb* fofl ltnbetannten

„^obrbödjevn be$ Vereins uon Slltertbmnsfvemtben im Mljcinlanbc" ($b. XCV) er-

fd)ien. 3> i« Rcbaftiftlt.
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monatlidjcn (vom 1. unb 15. eines jeben WonateS batierteni Lieferungen.

%n ber 5pit?c bicfeS .peftes finben mir benn aud) eine biesbesüglictyc

!Öeuad)rid)tigung an ben Lefer unb eine Slrt Programm, mit folgcnbcm

Wortlaut : „Avis. Ce Journal continuera de paroitre sous la merae

forme tous les quinze jours. On ne negligera rien pour s'assürer

la satisfaction des Lecteurs et pour reinplir tidelement les engage-

mens qu'on a pris avec 1«' Public. On donnera aux Nouvelles po-

litiques tonte l'etendüe et la consideration qu'elles meriteront par

leur importance et leur influence sur les affaires generales, sans

oublier les evenemens partieuliers et les aneedotes relatives aux

Sciences, aux Arts, ä la connoissance des mojurs, des usages, de

la Religion des Peuples. Les Nouvelles litteraires s'eloigneront de

toute partialite : dans les jugemens qu'on portera des Livres on

ne consultera d'autres temoins quo les Livres meines ; dans I«'

choix des matieres on mettra tout Tinteret et toute la variete pos-

sibles-*. sl*om ^al)rc 177b' angefangen bilbet jeber ^af)rgang bret

*öänbe, von benen jeber einzelne je 4 Monate i Januar

—

Hprit, s
))lax—

ftugitft, September - Tezember > umfafrt, unb über 600 Seiten $äf)lt,

abgefeben oon ber an jeber SrhlujHieferung eines* Raubes hinzugefügten

«Table alpliabetique des matieres de litterature". ^n ber -,Clef du

Cabinet" ftnb imenigftens fo lange P. de Feller niri)t ber .pauptre

bafteur berfelben man bie litternrifrfjeu iHccrnftoncn weniger zahlreich

unb an'* (£nbc ber jemeiügen Lieferungen oenoiefen ; im „Journal his-

toriquo et littöraire" bagegen bilbcu bie „Nouvelles litteraires" ben

erften Xljeil, bie „Nouvelles politiques" aler ben legten, Ter Sdjluj?

jeber Lieferung enthält faft immer fur^e Notizen über l)croorragenbc

„Naissanees" unb „Morts u
. 9(ud) trifft man viele heutzutage fogeuannte

„Wemeinnütjige Notizen" im „Journal historique et litteraire u an.

Tic „Nouvelles politiques u
ftnb hier nad) einzelnen Länbern, resp.

bereu oorzüglidjften Stäbten georbnet.

«Bevor mir Weiteres über bie Wefd)id)te be* uns befdjäftigenben

Kerfes mitteilen, finben mir es angezeigt, hier eine furze Lebensbc

idjreibung beS i)iebaftcurs cinzuid)altcn, inbem berfelbe, nid)t bloß bnrd)

biefe Leitung, fonbern aud) burd) feine vielen auberen litterarifd)en

Arbeiten einer ber friidjtbarften SdjriftfteUer unb eine ber bebeutenften

^lluftrationen uuferes l'anbcs gemorbeu ift.

Franziscus de Feller iioeld)cr aud) bind) ein Vlnagramm feines

Samens auf oerfd)iebeuen Widjern fid) Flexier de Reval betitelt) mar

ber Solju oon Dominicus d<* Feller. (Geheimer .Sianzletfdjreiber bes

.frohen Käthes oon Trabant, ber für;, und) biefes Sohnes (Geburt,,

megen feiner zal)lreid)cn ilnubicufle oon 'JJc'aria Xhcrcfia in ben Vlbelftanb

erhoben morbeu mar. Seine Butter hiefs äÄaria Gatbarina (Berber. Qu
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flutel «eitcn bei Sirlon befaßeu ftc ein 3d)lop, wo ftc gewöbnlidi rc

fibtrten. Seinem ?lmtc* falber mußte fid) Dominik de Feiler etnft mit

feiner (Gattin $u Trüffel aufhatten, itub fo fam hier zufällig ftran$iecu$

3ur Seit, am IX. «ujjufl 17.-J."). ^nt jorteften Älter würbe er feinem

(Groüoater ^ohonn Werber in l'uremburg
(
utr (Sr.yeljung übergeben,

weiter ben (snfcl im ^cfuitcncollrgtuiu bofelbft unterbrachte, wo biefer

fid) oor allen anbem ©rfyülcru bnrcti feine Tvrönuiiigfeit , fein innfterlnifteö

getragen unb feine eminenten ftortfdjritte ans^cieimete. s}cad)bent ber

(Grofwatcr 1751 geftorben war, fanbten bie (Sltern ben Hijäljrigen

Stubenten in'l ^efnitcnfoUeflimn oon Weint* jur flbfoloirung ber philo;

fopbifcben (Surfe unb $unt ©tubium ber eraften $öiffenfd)aften. CSnbe

September 1 T.~>4 trat ftran^ al* ^iooi^e in'* ^cfuitenfoUegium ,ut Journal)

unb legte fiel) bei biefer (Gelegenheit ben Wanten Xaoeriu* bei, $ll (*bven

biefc* großen, heiligen ^efttiten. Jm erften Probejahre brol)te i()iu bie

©efabr, ba* Vtugenliriu 511 oerlieren ; aber auf fein eifrige* unb aubärf)

tige* Webet bin, oerftt)waub bicfclbe wieber unb würben feine klugen

jefct fo ftarf, bau er nod) im t)of)en (Greifenalter, otjue (irmübuug 511

oerfpüren, bie fleinftc £riuffd)rift ju lefen oermodjte. Wod) ^ecnbiguug

be* Wooi^iate* warb er nad) l'urcntburg unb Vüttid) gefdüeft, um in

ben bortigen (Sollegicn bie Wetborif unb bie fdjöuen &Mffcnfd)aftcn ,ut

lehren, ma* er mit bem l)crrlid)ften Erfolge that. ^efct follte er ba*

Snibium ber Ibeologic beginnen, ,ui weldjem er wofjrenb feine* pro

fefforate* bie mcitgebenbften ^orftubien gemad)t hatte ; felbftoerftänblid)

brad)te er c* in biefen ftäd)ern jur Weifterfdjaft. ÜWit einem au|Vrge

möbnlid) guten Webädjtuiffe begabt, fauutc er bie gau
(
;e b. Sdirift unb

bie Wadn'olge (Sfjrifti oon Il)oma* k Mempi* fo gut au*weubig, baß

wenn man ibm nur bie erften itforte irgenb eine* ttapitel* angab, er

ba*felbe mtirtlid) bi* 311 CSmbe auffagte. (Sr batte ba* Jbeologieftubium

nod) uid)t beenbet, al* in ftranfreid) bie ^cfuiten oertrieben würben

ilTOiJ». Um nun einen Ibeil ber franjöfifdicn ^efuiten in ben nieber

länbifdjen Käufern aufnehmen 311 fönuen, mußten bie Rheologie 2tubie

renben in anberc prooht^cn oerjeut werben. De* Feller würbe und)

Xieruau in Ungarn gefonbt. $i\ feiner weiteren ?lu*bilbung würbe ihm

erlaubt, währeub 5 fahren auf Weifen ,ui gehen unb fo burdjmanbertc

er nid)t bloß Ungarn, fonbern Cefterrcid), Lohmen, polen , einen [)eil

Italien* unb bie Wieberlanbe. fll* <"vrud)t biefer Weifen eutftanb fein

•Jtincmire vn diverses partics de l'Europ«'" in 2 täuben, wcld)e

aber erft nad) feinem lobe iIHl'O oeröffentlid)t würben. 9m 15, fluguft

1771, uad)bem er bereit* wieber ein xV«f)i* i" ben Wieberlanben ocrweilt

hatte, legte de Feller feierlid) feine 4 (Gelübbe ab. $i* bahin war er

$U Wioclle im tfcljrfadje augeftellt geioefen ; jefet aber würbe ihm ba*

prebigtamt übertragen. Jn biefer (vigcufd)aft traf ihn $11 Vüttid) ba*
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©reue be* S|3apftc^ Steinend XIV oom 21. Jjfufi 1773, moburd) ber

i^efuitenorben aufgehoben mürbe. s
JJiit tiefem Sdjmer^e taufc^te er ben

Crbcn^ljabit gegen ba$ $£eltpricfterflcib um uub begann mit ber §erau$:

gäbe bcö „Journal historique et litteraire u fid) gan^ ber ltttcrarifdycn

uub journaliftifdjen Xf)ätigfcit Ijin^ugeben. ?(n ber 1787 aufgebrochenen

„revolution brabanconne" naf)in er tl)ätigen Wntfjcil. 1794 mußte er,

beim .^erannaf)cn ber franjöftfdjcn Armeen, fiütttd) oerlaffen unb ging

nad) ^ßaberborn, mo er 2 Qafyrc oerblieb, bann 50g er nad) ©artenftein,

eublid) 1797 nad) töegcnSburg, mo er am 23. iDfai 1802 eines gan$

erbaulidjen lobe« ftarb.

De Feller mar oon einer erftaunlid)en fdjriftfteUcrifc^en 2l)ätigfeit.

Tas „Journal bistorique et litteraire", meldjeä er fo ju fagen ganj

allein fdvricb, umfaßt fdjon 61 ©änbe, banebeu oerfaßte er nod) eine

Stenge oon Schriften ber ocridjtebenften ?(rt ober gab neue «umgaben

Unit bebeutenbeu Uinänberungen uub 3ufä^cii tjeraust, 26 an ber Qaffl,

locldjc im Wanden 58 ©änbe iimfaffen.

fftortfebung folgt.)

M. Blcm.
^t—f-

gitfhutii öcr #taM und ©raffdjaft panten
]\\x Seit ber erften frati^öftfc^ctf MeDolutiou unb unter Dem erfreu

Siaiferreidje, fotoie ber erften Satire ber Sieber&erfteflunn,M £önigtl)um$.

$m Satire 171)4 bis 1S1C.

Warf) autbeutifdKtt Urtunbrn jufammeugefteUt unb unter iTfitjuirfung be$ Cebrer* an

ber C berpriinärfrf)ule X. Jierenig oon b,ier bearbeitet oon Theor/or Bassing

(SJemcinbe Seivetär ber Stabt JBtanben.

Warf) beut Tobe l'ubmig XVI., ber am 21. Januar 1793 fd>ulbio$

fein Veben auf beut ©lutgerüfte auohaud)te, brattjen über ftranfreid), mo

id)on feit 1 789 bie Okoolution geroütljet unb ber Cpfer f$on fo mand)t

geforbert fjatte, jene beufioürbig blutigen Tage l)erein, bie groetfeUo* bie

unoertilgbarc 3d)tnad) einer tfeit unb eine« i'anbcS mären, fjätten nidjt

$u gleidicr 3cit bie großen ©erbredjen unb Softer auch eben fo große

lugenben Ijcroorgerufen. Stauten, (^rengen, Religion, ©ebräud)e, furjum

$llle*, mas an bie oerfloffene 3eit, BU ba§ furj oorgegangene, burd) bie

2d)rctfens<mäuuer biumeggefegte Regime be? .vtönigtlnim* toon ®ottc*

(Knaben unb ber prioilcgirtcn Stänbc erinnern fonnte, mürbe burdjeinanber

unb empor gewirbelt gleid) beu abgefallenen bürren blättern tjcrbftltdjer

Kälber in beut 3&ütf)en ber
siLMnbsbraut.

ilMe ein Villen ocrbccrcnbcr Jt'aoaftrom mälzten fid) bie Horben

ftranfreid)*, bie fogenannten „Cljneljofcn," im ^aljrc 1794 aud) über
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bie ©renjcn be« Surcmbiirgcr fianbc«, ba«, al$ öfterreid)ifd)e« ©rblcfjn,

Don einer SlbtfjeUung Cefterrcid)cr bciuac^t war. Wurf) bie ©raffdmft

SManben ocrmocrjte, fo gefc^ü^t fic and) burd) itjre Sage gegen bie (Einfälle

ber >Reoolnrionsf)ecrc mar, bcr £d)rccfenöf)errid)aft nid)t ju entrinnen.

£a« $af)r 1794, nid)t mtnbcr aber aud) 1795, mar befonber« für Ctonbcn

trab Umgegenb ein gar fjarte« gcmcicn. ^amal* waren 511m erftcn 9J?ale

bie $ran$ofen bi« nad) l>ianbcn gebrungen *) nnb Ijatten fid) überall al«

übermütige unb gcmalttljärige Sieger gezeigt. X>ie Wcfd)id)tc fomie bie

münblidjc Ueberliefcmng oon Ü?atcr auf Sofjn ersäf)lt, mic fic allentljalben

fdjrocrc $ranbfd)afcungcn auSgcfdjricbcn, gar oft geplünbert, ber Jiugenb

unb Unfrijulb nid)t gcfdjont, unb nufclo« ba« oerbarben, loa« fie nid)t felbft

gebrauten tonnten, ffiie fo maudjc« Torf, mie fo mancher Rieden, burd)

meldje biefc 3faubf)orben sogen, Ijatten nod) nad) Qatyrcn bie Spuren ber

Slnmefenbeit biefer fdjlimmcn OJäfte auf$umeifcn, unb man burfte nod)

oon ©lücf fagen, wenn s}2icmanb an Vnb unb ^eben gefd)öbigt warb nnb

ber 3diaben fid) nur auf .frab unb Ghtt bcfdjranfte. @« foittl jebod) nid)t

geleugnet werben, baß unter ben ftranjofen Q ud) wand) feinfühlige«, mit*

leibige* $erj angetroffen mürbe, ba« nad) Gräften bem müften Ireiben

einer rofjen ©olbatc«ea (£inr)alt ,ra gebieten unb bem @lenbe unb ber

fftotl) 511 ftcuern fud)tc
;

bod) leiber mar iljre ,'}al)l nur eine fct>r geringe.

(Sine fur^c Sdjilberung be« bamaligcn ^uftanbc« bcr ©tabt unb

©raffdjaft itfianben bürfte be« ^ntcreffanten $iele« bieten nnb aud)

einigermaßen einen ©inblicf in bie beseitigen ^uftänbc be« ganjen 2n«

jremburger £anbe« oerfdjaffen, ba c« gemiß uid)t 311 gewagt erfd)einen

bürfte, Dom einzelnen auf ba« C^an^e 311 fließen.

£)e«f)alb Ijaben mir c« unternommen, aus f)icfigem, umfangreichen

©tabt^rdjioe bie einfd)lägigen Urfunben unb 3d)riftftücfe, fo oiel wie

tfjunlid), 511 einem georbneten (Manzen ^ufammen^uftelleu, unb felbe burd)

ba« Ü$eretn«orgnn „Ons Hemecht" einem größeren Üeferfrcife sugänglid)

51t mad)en.

ß« mirb mandiem ber geneigten i'efcr au« unferer oatcrlänbifd)en

©efd)id)te befannt fein, baß Öraf 3BUt)elm V. oon Einüben feit 1756

<3tatl)oubcr ber ^iebertanbe unb oermäl)lt mit ^-reberifa 3opf)ic Söilbel*

mine, Jodjter be« "^rin^en Wuguft üßMlfyclm oon Greußen, fid) am 18.

Januar 1795 oor ben oereinten fran$Öfifd)cu unb ;
;
ollänbifd)cn ^Hcpubli

fanern nad) ßnglanb jurürf^og, wo er am 22. Vluguft 1802 ftarb.

3d)on gleid) nad) bem CSinmarfdjc ber oHan^ofen, im ^afyxt 1794,

würbe bie ®raffdjaft 3Manben, bie einen $f)cil be« .*pcr3ogtt)um« Murem*

bürg au«mad)tc, mit biefem al« eroberte« (Gebiet be()anbclt unb mußte

alle Trangfalcn, bie biefe fiage mit fid) brad)tc, erbulben. £>ic Kapitulation

l) Xie fefirn Burgen Stoljenburg, ftalfenftein unb iPranbenburg waren fd>n im

3ab,rc 1679 burö) ben länbergterigen franjöiifcljen Höuig Cubmig XIV. jerftört »uorben.
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bcr .ftauptfrabt am 5. ^uni 179f> machte oollcnb* bcr üfterrcidjifdien

.Vcrrfrijaft im .frcrsogthum fiurcmburg ein (iubc. Das i'anb würbe nun

bcr am 21. September 1792 proflamirten fran^öfifd)cn Mcpublif, burd)

33cfd)luf; be* Sßarifcr
sJtotionalconocnt0 Dom 1. Oftober 1795 ibeftätigt

in bem ^rieben Don Sampo^-ormio 1797 unb burd) ben Vertrag dou

*?üncoillc, Dom 9. ftebruar 1801», unter bem Hainen „Säiberbepartcmcnt"

befinitio einocrlcibt.

Sd)on am 8. Oftober mürben bie Wcfefee bcr fran^öfifct)cn ftepublif

in .Kraft gefefct, mcldjc eine anbere gcfcllfdiaftlidK Orbmtng fd)ufen unb

alles; Skftchcnbc über ben Raufen warfen. So mürben bie ^rioilcgien

bc$ Slbcls unb ber Weiftlidifeit aufgehoben unb bic Sdjlöffcr famntt ben

iBcfifcungcn bc* gcflüdjtcten flbclä confisftrt uub als Staatäcigcntbum

erflärt. SWit Aufhebung bcr .£crrfd)aftcu, ihrer Wcrcdjtfamc unb «crtd)t^

barfeircu, famen and) alle Don ben Rödgen 511 leiftenben Scroitutcn, bie

ben tfeferbau fo fdjmer brürfeuben ^eljnt haften : bie Watural^teferungen

an (betreibe, $ew, ^Icifct) unb Viel), wie ftcrfcl, Oiaud)tjüt)itcr, §ühncr

unb baä s
J)io)*clgclb ; bic läftigcu <yrol)nbienftc : bic ^nftnnM)altun0 bcr

Srf)löffcr, ber 93annmnhlc, bas oftmalige itfadjehaltcn im $af)rt, ba§

9ttäfjcn unb £rorfncn bes Wrafee unb baö (Sinfd)cuncn beä .§euc£, mehr*

tägigcS ^Bearbeiten bes .pcrrcnacferi?, Verbringen mehrerer fuhren $013

auf's Sri)lon, Stein unb $£cinfabrtcn, Xreibjagbcn, Xrogcn oon Briefen,

^otfdjaftcn u. f. w. oon fclbft in Wegfall. Die Storf- unb Vogtctbefifecr,

bic faft nod) als leibeigene betrachtet würben, gelangten als red)tmäfngc

öigentbümer in ben iöefife ihrer £>äufcr unb Witter, ba fie fold)c bis

bar)iu nur als;
NJJutjnicncr befnf?en. Die «panbmerferinnungen fammt beren

nliDcrbricfteu ^rioilcgien unb Vorrechten würben aufgclöft. Snr-j, alle

Untertanen ftnb frei erflärt worben. Jcbcr Ijat fünftig glcid)c* Oiectjt

im l'anbc unb üor bem Wcfcfc, er mol)nc im Dorfe ober in bcr Stabt.

Die djriftlidje Religion, bic unfere Väter ftete f)od) uub heilig hielten,

würbe für aufgehoben erflärt unb an bereit Stelle ein fogenanntcr „Ver*

nunftcultue" eingeführt ; bas .ftciligfrc unb ^Ijrwürbigfte würbe angetaftet,

ein neuer rcpublifauifdjcr «alenber, aus weldjem bic Tanten bcr .^eiligen

Derfdjmunben, bic Warnen bcr Sftonatc geäubert unb bie fiebentögige 2£od)e

mit bem Sonntag burd) bie Dccabc mit beut Dccabi erfefet waren, trat

an bic Stelle bes früheren, tiefer ftalcnbcr würbe aber burd) Senats-

befdilufi Dom 9. September 1805 mieber abgefdjafft. — Die ttird)cn

würben überall gcjpcrrt, bcr Vcfurf) bcriclbcu unb aller d)rtftlid)c <$ot

tesbienft ftreng unterlagt. Dagegen muftfc bic Dcfabi genau beobadjtct

unb gefeiert werben. Die ttirdicn unb s^farrgütcr würben ba, wo bic

©ciftlidjcn bcr i)icpublif ben CSib bcr Irene unb bes .ttönigshaffes nid)t

gcfdjmoren hatten, eingebogen uub als Staatseigenthum erflärt ; bic

Wciftlid)cn fclbft gc^üdjtigt, Dcrfolgt unb gefangen genommen. Um bem

gu entgehen, manberten Diele and.

78

Digitized by Google



3« ben ungefdjmorcncn <ßrieftcru gehörte aud) ber bnmaligc $aftor

üon UManben, ber Ijodjwürbige .fterr ^ran^isfu«« Sd)lim, 1808, früher

Sßrior bes burd) Maifer ^ojepl) II. aufgehobenen Irinitarierfloftcrs in

^tanben.

Die s^ationalbomäncn-53c^örbc liep bal)er olle
N
J)Jöbel ber &Manbeucr

^ßfarrfirdje unter 3cqucftcr legen, um in (Meniäpl)eit befit WefcfccS Dom

15. 2Wai 1791 öffentlid) als s3cationalgut Derftcigcrt $u werben, unb

oerorbnete, ba§ bie öffentliche ^erfteigerung berfclben 511 Vuremburg (rnbe

1799 gehalten werben füllte.

Die unter Scqucftcr gcftcUtcn .ttircrjcnmöbcl waren laut Aftcnftücf

00m 9. Dezember 1807, folgenbe

:

Die 169;$ angefaufte Crgcl, 4 Altäre, 4 «eidjtftüfjle, Derfcfjicbcuc

SWöbfl, unb im Allgemeinen alle Crnamente unb ÜNobiliargegeuftanbc

ber Sßfarr; unb ber >}}cufird)e, fomic eine GMocfc.

Die bebrängten Bürger ÜManben'S bcratl)fd)lagtcn, mos in biefer

Nott) 3u tyitn fei, unb fie famen enblid) bal)in übercin, ^emanben aus

i^rcr s
J)Jittc nad) ^uremburg jur sl>crfteigcrung 311 fd)irfcn, bamit er in

ihrem Hainen unb Auftrag bie äirdjcnmbbcl anfteigere. Die ÜHafjl fiel

auf 9)Jatl)ia0 Ü>ogcl, früheren Söürgcrmciftcr ber 3tabt 5i>ianben, ber

übrtgene gefudjt hatte, bie Söahl auf fid) 51t lenfen. Dod) bcoor er uad)

fiuremburg abreifte, mujjtc er ber iHürgcrfcfyaft ba$ feierlidjc iycrfpred)eu

abgeben, ber JRircfjcnfabrif Don Stauben, alle Mird)cnmobilten in vcd)t

mäßigen $efife unb mit allen (SigenthumSredjtcn ^urücf^ugebcn. ©0 reifte

er benn ^in, erftanb bie Äirdjenmobilicn für einen 3pottprciö unb febrte

nad) .£>aiife jurütf. 3ebod), Don einer Auflieferung berfelben wollte er

nichts wiffen, inbem er Dorgab, felbc für fid) angefteigert ^u ^abeu. Die

UManbener Bürger hierüber aufgebradjt, oerwünfdjtcn unb «erfolgten

Hogcl, fo bafi feine« bleiben« in ilManben nidjt länger war. (Sr 30g fid)

baljer nad) Temmels» aurütf auf ein 3d)lofignt, baö er, ber oormaligc

3d)uftcr, in ber Otcoolutions^cit burd) 8pcfulation du fid) gebrad)t I)atte,

nadjbcm bie früheren $cfifeer burd) bie Sansculotten Dertricben worben

waren. Der langen Streitigfeiten mübc, gingen bie ^ioubener Bürger

cnblid) am 5. September 1807 barauf ein, ein Ucbereinfommcn mit #ogel

absufd)lief?en, wonad) fie itjm 1200 ftranfen für bie ttird)cnmöbel au*;

bellten unb 1000 Wroncntbaler für bie ttirdjcnorgel. Um biefen l)ol)en

$rcis für bie Crgcl 51t erhalten, Dcrhanbeltc Jiggel biefelbe au beu «ir

d)cnfabrifratf) Don StaDclot, madjtc aber ben ^erfauf rücfgängig, nadjbcm

StaDclotcr Fuhrleute mit Wcfpann nad) Rauben gefommen waren, um
bie Crgcl mitfort^uneljmcn. ^ogcl's fpefulatioer Weift fal) nämlid) Dorau*,

bop in biefem fritifdjen Momente bie ^ianbener cl)cr beu geforberten

^reis galjlcn würben, als« bie Crgcl für immer fortbringen 31t fel)cn.

Die fd)Önc eiferne Pforte, bie ben Abfd)luf? jmifdjen bem ßborc unb bem

79

Digitized by Google



I

Sübfdjiffe gebilbet fjatte, belnclt Ü?ogel jcbod) im Schloß XcmmelsJ jitrücf.
|

(SUqr. flönig, jur (Mefd)id)tc bcs .sMoftcrö unb bcr «irdje bcr Xrinitarier

;,u Rauben, Seite 27. j

Vluberc ,^ird)ciiQcgcnftänbc würben in bcr fran$öftfd)cu iHeoolution^

^cit geraubt, inbem fie nädtflidjcr ©ctfe cutfüfjrt mürben unb nie me!jr

jurütffamen, fo u. n. bie &ird)cnparamente, 8 grofic filbcrnc £eurf)tcr,

eine filbcrnc iWonftranj, lauter (Mcgcnftänbe oon f)ol)em &<crtf)c.

Die brei Wlocfcn beä Xfjurmcs Ijattc 1798 eine mobile Kolonie

fran^öfijdjer Solbaten ber ^farrfirdjc weggenommen. — (tttqr. ttönig,

jur (Mcfd)id)tc bc* ttloftcr« unb ber tiirdje ber Xrinitarier 31t SBianben,

3citc 27.»

Dinner .perrn Sd)lim gab es nod) anberc ilManbeuer Xrinitaricrpatrca,

bie ben @ib be$ .St biiigtjaffcs* 31t leiften fid) weigerten. Vllö foldjc finb $u

ermähnen

:

2J $locf *J)2aurttiue, meldjer burd) Dcfrct 00m 4. brumaire galjr

VII (25. äCftober 1798i yir Deportation oerurtljeilt mürbe unb am 25.

besfeiben ättonatö (15. Sftoo.) in bie .fränbc ber .$äfd)er fiel, ((Sngling

©laubensbefenncr. Seite 81.)

Simon ^crer, Xrinitarier in $*tanben, nad)t)cr Pfarrer 3U £)lm-

fcfjeib. üfleoor Simon fid) beut gciftlidjcn Staube mibmetc, mar er roillcn$,

ba$ ftricggfjanbmerf
(
^u ergreifen, mc*f)alb er fid) tüdjtig auf bic .$anb*

Rabling beä Säbclö einübte. Die l)icrin erlangte ^ertigfeit benufcte er

aud) nod) fpäter, at§ er ^rieftcr gemorbeu mar. 8m*7. Cftobcr 1794,

als eine ftinbcrlcidjc oon .Marlafjaufcn nad) Dauwcl$l)aufcn 311 begleiten

mar, fdjicftc er feinen Sl aplan Hoppes, bic 5öccrbigung oor^uncljiuen. #oll

©ntfefeen urb faft atl)emlo3 bradjtc biefer bic ttunbc, baft äarlstjaufen

oon Solbaten befefct fei. 3x*äf)renb er nod) fprad), traten jmei tfjtn nadj*

folgenbc (Mcnbarmcn, CSlfäffcr oon (Meburt, ein. Sie forberten Sdjnapd.

Simon reid)tc iljnen, roa* fie oerlangten, ein crftcS unb ameire« 2»al.

9U* fic aber für'd brittc Wal SdjnapS oerlangten, fprang er auf,

[teilte einen sJ)iaftfrug ooll Jöranntmcin auf ben Xifd) unb fprad) : „Diefcn

müfn iljr entmeber leeren, ober mit mir auf ben Säbel fommen." 2$er*

blufft faljen fid) bic Wcnbnrmcn ein &kild)cn an. Dann fprang Simon

f)in, rifi einem Wcnbarm ben Säbel au* bcr Sd)cibe unb ftelltc fid) bem

anbern gegenüber, um mit ifjm einen Strauß au^ufec^ten. Der $ampf

beginnt unb bcr (Sntfdjeib läftf nid)t lauge auf fid) märten. sJlad) ein

paar Minuten ift bem Wcnbarm ber Säbel au$ ber ,§anb gefdjlagcn,

unb Simon fd)lcubcrt il)n mit bem feinigen in bie Stube ; bann fpridjt

er in zornigem Xonc : „fiönnt iljr euere 3Baffc nid)t beffer führen, fo

Ijört auf fic ;,u tragen." .ftaftig boben bic (Mcnbarmcn il)re Säbel auf

unb niad)ten fid) baoou. @on biefer ßeit an ftanb Simon in gronem

Slnicl)cn bei ben föepiibltfancru, oon meldjeu er, trofebem er il)ncn ben
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©ib oermeigerte, fernerhin nid)t meljr bcläftigt mürbe. (Gngling, ®lauben£^

befenner. Seite 191.)

3?on ben gefduoorenen s$atrc$ beS itfianbener XrinitarierflofterS bc=

Zeichnet bie ntunblidje Ucbcrliefcrung einen gemiffen $ol)ann 5™°"^
£auff, geboren $u Sianben am 10. April, ber in bem jefcigen .fmufe

(Bierens in ber Cberftabt Rauben (Kierzebach) gewohnt nnb oon ber

franjöfift^cn SRepublif eine Heine ^enfion be^og. Senn man ber CrtS*

trabition (glauben fdjenfen barf, fo foll l'auff fct)on oor Säculartfirung

be£ ftloftcrS fidj etneö ferneren £*ergef)en$ fd)itlbig gemadjt Ijabcn, benn

biefelbe erwähnt feiner nur als eines* ju lcben£länglid)er fterferftrafe im

XrinitarierHoftcr Serurtfjcilten. 3n ber Stunbe, mo bie 2eid)e feiner

Butter in bie $rinitarierfird)c oerbradjt mürbe, nm bort bie nblirfjc Qin-

fegnung Doräiincfjmen, foll man if)tt burd) bie Ijettte sugemauerte Xf)üre,

roclc^c oon bem erften Stocfe be* Irinitaricrfloftcrö unmittelbor auf bie

Empore ber ^Jfarrfirdjc führte, auf bie Smpore gebrad)t f)aben, bamit

er biefer £etd)enfeier beimoljnen fönnte. (Srft bie Aufhebung be$ SlofterS

burd) Äaifer ^ofcpl) II. bradjtc ifnn bie golbeuc Jreiljeit mieber. Oberhalb

ber £f>üre feine« obenerwähnten $aisfe0 finbet fid) in Stein folgenbeS

$f)ronogratnm eingegraben

:

CanonICI proprIIs LaVf .eDer rVMptIbVr eXtant ornate

17 PENItVö REPARATvE FORI*. * IntVs. 9').

ober 511 betttfd)

:

Auä ben eigenen Soften bc£ (£anonicu$ VJauf ftcfjt bas ."paus fianf,

ift auSgefcfymücft unb bergeftcllt oon Wrnnb aus — Stuften unb ^nnen.

92ad) Äbfdjluft be3 (SonforbateS oon 1801, infolge beffen bie Religion

mieber jur freien Ausübung gelangte, mürbe bie Pfarrei Rauben £um

DefanatSfifcc erhoben unb ber fjodjmürbigc fterr ^ran^i^fnfii Sdjlint (1802)

jum erften Xtdjanten oon Stauben ernannt. 3 n bcmfclbcn ^aljre mürbe

bie iPorftabt oon ÜManbcn oon ber Pfarrei JHotl) getrennt unb ber s^farr^

fird)c oon ÜHanben unterteilt unb zeitweilig oon einem eignen ftaplan

oermaltet, ber in bem früheren, nod) gut erhaltenen ftaplanäfmnfe neben

ber WfolauSfapelle, mofjnte ($au* 3of)aun (Sibti. 3>er jemeilig an ber

WfolauöfirdK angeftclltc Kaplan, meldjer oon Anfang an (1266) fein

@ef)alt oon ber Pfarrei föotf) be^og, erhielt ooin 3af)rc 1802 an, mo

bie ^tfolau$5ftrcr)c oon ber Pfarrei >Hotf) getrennt, nnb Wotf) fclbft nad)

Stauben eingepfarrt mürbe, fein Wcljalt oon ber $ ärgerfdjaft Sianbcnö.

3u bemerfen bleibt, baft bie Pfarrei iHotl) oon ben Icmpclf)crrcn,

bie jur 3cit im Scftfce bes heutigen ^orrjer Sdjloffes maren, ocrmaltet

mürbe. $te £empclf)crrcn ober lempler trugen als Ab$eidjen ein rotf)cs

Äreu^ auf ber Srnft. 9ienn fran.^fifdjc bitter ftifteten im ^aljrc 1118

biefeu Crben, um bie Straften in $aläftttia oor Ofaubgcfinbel 511 fidjern

unb einen emigen ßrieg gegen bie sJDiul)antebancr ^u füljren. ^er Äönig
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üon (Jcrufttkm räumte ifjnen einen Ringel fcincö <ßalaftc£ ein, ber an

bic 3tättc bc£i 3alomoni|*d)en Sempelsi [tiefe, nnb belegen mürben aud)

bie sJ)Zitglieber bicfcä CrbenS Xempclfjcrrcn ober Xcmpler genannt. (Srod*

fyauö ßonberfationSlcrifon).

$11$ ^apft £co V., im 3al)re 1312, fiaj ueranlaftt )af\, ben 2cm-

pel()crrenorben aufoulöfen, übermicS er bie bem Drben in ben ücrfdjie-

benen Säubern ber ßfjriftenfjett augeljörigen ©ütcr bem ^olwnniterorben

als (Sigentfjum, mcil and) biefcr Crbcn im großen (^an^en bicfelbcn

ßielc ju erreichen fud)tc, meiere fid) ber oufgclöfte Xcmpclorben gefteeft

t)attc, unb stt rocldjem *\mdt legerem aud) jene ©üter urfprünglid)

gefdjenft roorben moren.

3d)lop iRoty mürbe am 11. Wibofe, ^al)r VI (31. ^ember 1797

)

öffentlich als 9cationalgut oerfteigert. $a£felbc erftanb 3rran3 Julian Slnbrc,

Wotar unb ©ürgermeiftcr in ilManben, git bem enormen 9<ominalprei)c

üon 206.000 £iüre«, moüon ein drittel in baar / entiers consolides) be^lt

mürbe unb bie übrigen jmei drittel in Slh'tgnatcn, beren ©elbmcrtb,

bamal* fcljr niebrig ftanb.

&ortfcfcung folgt.

Johann der Blinde
in seinen Beziehungen zu Frankreich.

Fortsetzung I.

Der im Jahre 1314 verstorbene König Philipp der Schöne

hatte die Krone seinen drei Söhnen, den schönsten Männern des

ganzen Königreichs, vererbt; alle drei folgten rasch auf einander,

ohne dass sie die Herrschaft einem ihrer Nachkommen hätten über-

lassen können. Ein Fluch schien die drei Prinzen überall zu verfolgen..

Ihre Schwester Elisabeth, Königin von England, entdeckte Philipp

IV. die schmählichen Liebschaften seiner Schwiegertöchter. l
) Karl

der Schöne verlangte vom Papste die Auflösung seiner Heirat mit

Bianca von Burgund ; allein sobald dieser sich aller Bande ledig

glaubte, dachte er sofort an eine neue Verbindung. Unter den

vielen fremden Herrschern, welche seiner Krönung beigewohnt

hatten, war auch der König von Böhmen gewesen ; auf dessen

Schwester fiel die Wahl Karls. Heinrich VII. und seine Gattin

hatten jedoch Gott gelobt, ihre erste Tochter seinem Dienste zu

1) Uxores Ludovici, Philippi et Caroli filioruin regia Frauciae in adulterio

una nocte in unu ca*tro deprehenduntur .... Hujus deprehensionis auetrix

fuit rogina Angliae filia regit» Frauciae, quae patrein duxit ad locuui in quo.

oinnes condoriuierunt. (Recueil des hiatoriens dj la Gaule et de la France, Bd.

XXI, S. 40).
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weihen ; nachdem Maria kaum das Alter von sieben Jahre erreicht

hatte, führten ihre Eltern sie nach dem Kloster von Marienthal,

wo eine ihrer Tanten Äbtissin war. Johann zog aber die »Schwester

von dort zurück, weil er sich durch ihre Hand eine mächtige Ver-

bindung schaffen wollte. Seit drei Jahren schon hielt Maria sieh

bei der Königin Elisabeth zu Prag auf. Die junge Prinzessin hatte

bis dahin alle Vorschläge ihres Bruders abgewiesen. Alle Zeit-

genossen sind voll des Lobes über dieses luxemburgische Fürsten-

kind. Peter von Zittau schildert sie als elegantissima puella, femina

simplex, simplicitate columbina. Froissart bezeichnet sie als ein

demütiges und sittsames Weib; der Fortsetzer des von G. de Nangis

begonnenen Werkes nennt sie Virgo gratiosa. Falls man dem

Schriftsteller Johann d'Outremeuse Glauben schenkt, war es in

Reims, wo Karl der Schöne dem Grafen Johann seine Absichten

kund that ; wir glauben jedoch bemerken zu müssen, dass die

Anwesenheit Johanns in dieser Stadt nicht erwiesen ist.Nacb dieser

Zusammenkunft kehrte der König von Frankreich nach Paris zurüek,

während der König von Böhmen sich in sein Reich begab, um
seinen Verwandten von den Absichten Karls des Schönen zu sprechen.

Diesmal wies Maria den Antrag ihres Bruders nicht zurück ; es war

jedoch Johann nicht gegönnt, seine Schwester nach Frankreich zu

begleiten, da unterdessen ein neuer Krieg seine Gegenwart am
Rhein erheischte. Aus dieser Ursache begab sich der Erzbisehof

von Trier, ihr Oheim, mit der Prinzessin nach Paris. )

Der Konnetabel von Frankreich, Gaueher de Chatillon, ging

der Königin entgegen, welcher die Gräfin von Valois ihren präch-

tigen Wagen zum feierlichen Einzug in Paris zur Verfügung ge-

stellt hatte. Nach den Aufzeichnungen Moranvilles*) schenkte der

König Maria als Hochzeitsring einen goldenen, mit Rubinen ver-

zierten Reifen nebst vielen andern Juwelen ; er selbst trug an dem

Hochzeitstage eine herrliche
/

mit vielen Edelsteinen verzierte

Krone. Allen Hofleuten und Beamten, welche der Feier beigewohnt

hatten, wurden reiche Geschenke zu teil.

Während der Zeit, wo Maria als Königin von Frankreich

1) En cel meisme tems (1322) Ii roys Karins pris-t k fame la »Oer <lu roy

de Boaigne, jadis fils de Temporäre H«mri «'t comte de Lucenbour, a Provins,

1« jour de feste aaint Mahieu l'apoatre, en aeptembre (b» 21), ««t de la vindrent

ä Paris, le jour la feste des reliques, qui est le derrenier jour de sept.-inbre,

oü la feste fu celebree tres aollempneiumit. et vindrent eilz de la ville de

Paris jusques a Saint-Denis encontre la royne, a cheval, ä pie, en tres noble

paremene. (Const. de la chronique d • Snint-Victor, S. 67, Bd. XXI der His-

toriens des Gaules et de la France).

2) Chronographia regum Francoruin. Bd. 1, S. 262.
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die Stadt Paris betrat, war ihr Bruder bei Ludwig von Baiern

eingetroffen. Letzterer kämpfte damals gegen Friedrich von Öster-

reich, seinen Vetter und zugleich Mitbewerber um die Kaiserwürde.

An der Spize einer zahlreichen Armee hatte dieser Prinz einen

Einfall ins bairisehe Land unternommen. Unterstützt durch Johann

von Luxemburg, den Erzbischof von Trier, den Marquis von

Baden und eine Menge mächtiger Lehnsherren war es Ludwig

ebenfalls gelungen, bedeutende Streitkräfte zu sammeln. Zwischen

Ottingen und Mühldorf kam es am 28. September zu einem Treffen.

Ludwig trug einen glänzenden Sieg davon und dank der Hilfe

des Königs von Böhmen, welcher andächtig am Morgen kommuni-

ziert und den Beistand des hl. Wenzeslaus angerufen hatte, zwang er

das Heer Friedrichs zur schleunigen Flucht, wobei es ihm gelang,

den heldenmütig sich verteidigenden Erzherzog Heinrich zum Ge-

fangenen zu machen. Zwanzig Tage nach dieser glorreichen

Schlacht hielt Johann einen feierlichen Einzug in Prag, wonach

er wieder in seine Grafschaft zurückkehrte. Doch bald verliess er

abermals sein Heimatland ; allein diesmal zog er nicht zum Kriege

aus, sondern es galt die Erfüllung eines in der blutigen Schlacht

bei Mtihldorf gemachten Gelübdes.

Johann huldigte, wie die meisten seiner Zeitgenossen, einer

wenig logischen Frömmigkeit. Wenn er einerseits, durch Geld-

mangel gedrängt, Kirchen plünderte und von einigen Klöstern

schweres Lösegeld forderte, so forderte er andrerseits die Taufe

zahlreicher Ungläubigen, Hess Klöster bauen und Kapellen wieder

herstellen. Die Pilgerreise Johanns ging nach der im südlichen Teile

Frankreichs (Diözese Cahors) gelegenen Stadt Rocamadour. Dort

in einem wilden Thale, an den Ufern der Alzon, zwei Stunden

von Gramat entfernt, liegt eine durch ein Gnadenbild der aller-

seligsten Jungfrau berühmte Wallfahrtskapelle. 1

)
Abgeordnete von

Cahors kamen dem König entgegen, empfingen ihn feierlich und

geleiteten ihn zu dem Gnadenbilde. So lange er dort verweilte,

1) Der Überlieferung gemäss wurde dieses Muttergottesbild vom Zöllner

Zachäus dorthin gebracht, welcher sich nach der Herabkunft des hl. Geistes

über die Apostol nach Gallion zurückgezogen hatte und seinen Aufenthalt

in diesem dunklen Thale nahm. Er erbaute sich ««ine Klause und hatte darin

zum Nachfolger den hl. Amadour, mit welchem die Überlieferung ihn oft

verwechselt, und dessen in den Felsen cingehauenes Grab man noch heute

zeigt. Fürsten und Könige, wie Karl der Grosse, Heinrich II. von England,

Ludwig der Heilig«*, Graf Raimund von Toulouse, pilgerten zu diesem Gna-

denbilde. Durch die reichlichen Geschenk««, die fromm«» Pilger darbrachten
t

besonders aber durch die vielen Privilegien, welche die Päpste diesem Orte

erteilten, wurde Kocamadour zu einem der berümtesten Wallfahrtsorte.
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bildeten sie seine Ehrenwache. In Cahors traf Johann mit seinem

Schwager Karl IV. von Frankreich zusammen. Er erzahlte letzterem

von dem langen Kampfe der beiden Gegenkönige, schilderte die

mörderische Schlacht bei Mühldorf sowie den glänzenden Sieg,

den er dort errungen hatte, und bemerkte, dass bei der Verteilung

der Gefangenen Herzog Heinrich von Österreich ihm übergeben

worden sei. Karl, welcher, wie es scheint, schon damals im Ein-

verständnis mit dem Papste Absichten auf den Thron des zerrütteten

Deutschlands hatte, hoffte durch die Vermittlung des Königs Johann

mit dem mächtigen Fürstenhaus der Habsburger in Verbindung

zu treten, um sich auf diese Weis? allmählich den Weg zu

bahnen. Er gab Johann den dringenden Rat, sich mit den Herzogen

von Osterreich auszusöhnen und den gefangenen Herzog Heinrich

aus der Haft zu entlassen. In dieser Zusammenkunft wurde auch

der Tag der Krönungsfeierlichkeiten der Königin Maria festge-

setzt ; das hohe Pfingstfest (15. Mai) wurde dazu bestimmt. 1
)

Welche Gedanken mögen wohl den Geist des ritterlichen

Königs Johann in Rocamadour durchkreuzt haben, als er dort das

ihn an soviel Heldenmut erinnernde Schwert Rolands, genannt

Durandal, gewahrte ! Denn die Sage erzählt, vor seiner Abreise

nach Spanien sei Roland nach Rocamadour gekommen und habe

dort Durandal dem Dienste der Gottesmutter geweiht; nach der

Niederlage in Roncevaux soll er das Schwert nach dem Heiligtum

zurückgebracht haben.

Auffallend ist die Schnelligkeit mit welcher Johann seine häu-

figen Reisen vollführte; nur schwer können wir uns einen Begriff

von dieser manchmal ans Fabelhafte streifenden Geschwindigkeit

machen. Die nach ihm abgesandten Boten fanden ihn nie an jenen

Orten, wo sie seine Gegenwart noch vermuteten. Einer seiner Zeit-

genossen sagt von ihm : „Er reiste zu Pferde, doch glich dieses

Reisen eher einem Flug als einem Ritt, so dass derjenige, welcher

ihm bogegnet wäre, ihn eher für einen Eilboten als für einen

mächtigen Herrscher angesehen hätte. *) Sobald er vernahm, dass

irgendwo ein Turnier stattfinden sollte, machte er sich auf den

Weg in der Hoffnung, dort einige Lanzen zu brechen. Bei einem

dieser gefährlichen Feste, welches in Burgund abgehalten wurde,

durchstach er buchstäblich einen armen Ritter.

1) Schoetter, Johann, Graf von Luxemburg. Bd. I, S. 264.

2) Miratur omnis otsi quod tarn longa» frequenter aolet facere rox dictus,

in via cernitur non ut equitans sod potius quasi volans, hunc si sie equitan-

tem cerneres plus unum famulum quam dominum judicares. -• Chr. aulae

regiae, Bd. V, S. 457.
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Bei diesem ihm zur Leidenschaft gewordenen Lanzenbrechen

schwebte Johann selbst des öfteren in grösster Gefahr. So stürzt»*

er im Jahre 1321 zu Prag vom Pferde auf den Turnierplatz und

wäre fast von den Hufen der Tiere zertreten worden ; nur mit

Mühe gelang es, ihn aus dem Kampfgewühle zu entfernen ; seine

Waffen waren zerbrochen und seine Kleider ganz zerfetzt.

Wohin wendete er sich, als er den sonnigen Süden des ro-

mantischen Frankreichs verliess ? Einige Geschichtsschreiber sind

der Meinung, er habe sich über Avignon nach der Lombardei be-

geben, von wo aus er in seine Grafschaft zurückgekehrt sei. Gewiss

ist nur, dass er im Frühlingc des Jahres 1323 sich wieder in Paris

befand. Er verweilte gern an dem dortigen glänzenden Königshofe.

Hier waren stets die angesehensten Ritter versammelt und in den

vielen Turnieren, die hier veranstaltet wurden, fand der Geist des

Rittertums eine reichliche Pflege.

Diesmal brachte Johann auch seinen ältesten Sohn Wenzeslaus,

welcher damals sieben Jahre zählte, mit nach Paris (4. April 1323), *)

um ihn unter der Aufsicht seiner Schwester erziehen zu lassen.

Es wird jedoch auch angenommen, nicht bloss die bessere Erziehung

habe den Vater hierzu bestimmt, sondern auch die Furcht, die

unzufriedenen böhmischen Stände möchten denselben auf den Thron

erheben, weil die Königin einen Teil der Unzufriedenen um sich

geschart hatte. Es bleibt jedoch am wahrscheinlichsten, dass nur

die bessere Erziehung die Hauptursache war. Der junge Prinz

erwarb sich bald die Liebe und Zuneigung des ganzen Hofes,

besonders aber Karls des Schönen, welcher wünschte, er möchte

auch seinen Namen tragen, weshalb Wenzeslaus bei seiner Fir-

mung in St. Denis den Namen seines Paten, des Königs Karl,

erhielt. Dieser Name verdrängte den Namen Wenzel gänzlich. *)

Fortsetzung folgt. J. K. KoHN.

M~~^

intoarifrirc $0*natfn.

Seit Weuja&r faben wir ßeuntmfe erlangt »on natf|flel>enbcn Jfeobuton bex

Ouremburger Citteratur

;

(Stttelbrüdcr 3f»tlin ß- Ctgan für (bewerbe, .fyanbcl, Woltfr unb Cnnbioirtb^djaft.

öttelbrücf. Wilh. Schmitt. 3n>c *ma J wödjcntlid) erfdjetnenbe 3<itung. 1° f°'«

1) Chronicon aulae regiae, Dobner, Bd. V. S. 462. In Chronicon Pulkavae

heisst es : Johann habe seinen Sohn dorthin gesendet, mittil, S. 241.

2) Per Karolum regein Francorum in sacramento confirmationis in ecclesia

Sancti-Dionysii prope Pariaiis, ad instar nominis sui Karolus est vocatua

Chr. Pulkavae, Dobner, Bd. III, S. 275.
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1

Curemburger Cbjxbaufreunb. 9Wonat*f$rift für $ebung unb ftörberung be«

Cbftbaue«. Organ ber« Curemburger OanbeS-Cbftbauüerein«. 1. .Jahrgang. Wr. 1

unb 2. (Sttelbrüd 1. Januar 1895. 1 ftabjgang. Curemburg. Jos. Beffort. 1895.

Gr. in 8*.

Staatsrecht unb $ird)enred)t im (JjJroBb/rjogtfyum Curemburg. Ten gebilbeten

Cefern geroibmet oon Fidelis Catholicus (Jrfler It)eil. Curemburg. St. Paulus-

Gesellschaft. 1894. $n 8».

3)a« $Hnb in «frito. 3)en ©bno. ©djroeftern ber djrifil. Cebje »n 2>tcftrc^ ge=

rotbmet oon ibrem banfbar ergebenen J. Sand, 9Riffionar ber Kongregation oom

t)l. GMft, «poftohfdjer ^rooitar be« franjöfifdjen Songo. Curemburg. St. Paula*

Gesellschaft. 1995. 3n 8°.

$bem. 3roeite Buflage. $bib. 1895. $n 8*.

La question de l'Octroi. — 3>ie Octroifrage. Curemburg. Th. Schrcell.

1895. Gr. in 8°.

Catalogue de la bibliotheque du Conseil d'Etat. — (31. decembre 1894).

— Luxembourg. Jos. Beffort. 1895. 3" 8°.

(Seremonien bei bem 2Rarianifd)en Offizium. Curemburg. St. Paulus-Gesell-

schaft. 0. b. (1895) 3n 8°.

Courbe« al« Söelt;$eiligtfjum im $at)vt 1894, oon Ad. Reiners, Pfarrer in

2>ippad). 9J?it oberbirtlid)er Genehmigung. Curemburg. St. Paulus-Gesellschaft.

1895. Gr. in 8°.

3b«m. (3meite Äuflage) 3bibem 1895. Gr. in 8°.

aWdjidjte ber Grabftätte be« ty. ©ittibrorb. Vortrag gehalten in ber Sifcung

be« «fabemtfdjen $omfaciu**33erein« im Curemburger ^ricfter»5eminar oon E.

Schaack, Älumnu«, bei Gelegenheit ber Safular^Sübnfeier am 7. Wooember

1894. Curemburg. St. Paulus-Gesellschaft. 1895. $n 8°.

De Jubileum vum Cecilieverein vum Ch. Müllendorff. Luxemburg.

Jos. Beffort (1895). Gr. in 8«.

Ewech mam Soff! Wirder fum Ch. Müllendorff. — Weis fum P. AI.

Barthel. Luxemburg. Jos. Boffort. (1895). $n 4°.

Curemburger <9efd»d)t**ftalenber. Ober : (Sreigniffe au* ber Curemburger Can*

be*^ unb ftird)engefd)id)tc au* älterer, mittlerer unb neuerer 3eit jufammengefteöt.

©on Martin Blum, Pfarrer ju 2Hen*borf. Curemburg. St. Paulus-Gesellschaft.

1894. Lex. 8°.

Los 6maux byzantins. Collection A. W. ZwenigorodskoY (par M. Engeld

et N. van Werwecke) Luxembourg. Soci^te St.-Paul, 1895.

6obann finben mir in üerfdjiebenen inlänbifdjen XageSblättern Wotijen über

Eng Kur zu Bollendorf. Komedesteck an engem Act. Text fum Nie.

Liez, Musek fum J. A. Müller. Curemburg. Jos. Beffort. 3n 8°.

Statistique historique du Grand-Duchö de Luxembourg. Agriculture.

Etat general de Tagriculture de 1839 ä 1889 (par Eug. Fischer et J. P.

J. Koltz). — Service agricole de 1881 a 1893 (par J. Enzweiler). — 15

janvier 1895. Luxembourg. Leon Bück. In 4°.

^Inlipp ffleclam'* Unioerfal ©ibliotb,ef. N° 3335. iöienenbudj. vJWit 15 «bbil*

bungen oon Xontt Retten. Oeipjig. (1895). Pet. in 8°.

Ü)efd)id)te be« gnabenreidjen ^ragcr ftefulein. Curemburg. St. $aulu*=GWetU

fdjaft. 1895. Pet. in 8«.

~j~3~
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§ rief It a ft c m
$rn. G. K. in L. Der oon 3^ncn genannte ©djriftfteü'er V. H. wirb n?ol»I etwa*

oernommcn haben oon ben 2 ^»9"«" <u'f bem Jelfen bei Ältlinfier. $gl

L'hommo ot la fomme sur la röche d'Altlinster. (Publ. arch. Tome
II, 1846, p. 95—103 avec 1 plane he). — Le Chevalier L'Eveque de

1h Basse-Mouturie : Itineraire du Luxembourg germanique. p.

290—292. — Sollten biefe Söerfe 3t)ntn nicht genügen, fo menben Sie

fteb an ben tüchtigen ©elehrten unb luyemburgcr (Mcntiidityfdjroibev, §nt. Dr.

J.-P. Glaesener, Ärjt in Diefird), welcher (Jbnen gewiß bereitwillig alle

möglichen äuffdjlüffe geben wirb.

$rn. A'. in /.. heften 35ant für ben „Bittgank no Conter." Xarf ich benfelben

behalten ? — (gehören Sie unferui Vereine noch nicht an? 3cb finbc ia

SJhrcn tarnen nidjt im 2Kitgliebcroer$eid)niH.

$rn. M. S. in E. ^Joftfarte erhalten. 2Bie e* febeint, haben Sie unferc »emerfung

mijjbeutct. 5Q^ren nur ru^fl fort — uno imat i* c1cr

lieber — mit 3hrer intereffanten Arbeit. Änbere mögen bann auch ihre

Änfidjten geltcnb machen.

$rn. .4. D. in W. ^erjlidjften 2)ant für ba« nnferer Öibliothcf gefchentte unb fo

herrlich, ausgestattete breitljciligc SÖerf.

$rn. M. B. in M. Xanf für bie abermalige 3ufcnbung oon 11 öänben unb ©ro*

fahren für bie *erein*biblioU)ef.

$rn. M. E. in L. «eflätigen banfenb ben (fcmpfang ber „ScbluB^M$effion" unb

ber „Emaux byzantins" für unfere 8erein«biblion)et.

$rn. J. K. K. in L. ©efcheinigen (Empfang oon 10 »änben für SJibfiothcr.

$rn. A'. M. in L. fttem für ba« neueße yieb.

#rn. J. H. K. in C. ftür Sie wohloerftänblid}, nidjt aber für unfere Cefer. $aben

barum 3\)ttm üiiunfdje gemäß bamit oerfahren.

$rn. ./. P. B. in V. (B.) Sorten noch immer oergeben* auf «ntwort unb auf ba*

üerfprodjene Wanufcript über unfern 3)ialeft.

Mit neu beitretenben ÜJiitgttcbcr ober Abonnenten erhalten bic biä*

her crid)iencncn dummem nachgeliefert. — W\x möchten neucrbingS

barauf aufmerfjam madjen, bafe e8 immer noch, ^erfonen gibt, bie

glauben, fie fönnten nidjt ^crcinSmitglicbcr merben, tueuu ftc firf) ntflt

yxx tfiefermtg pon fd>riftü(f)cn $citrän,en öcrpfliu)tcn toolltcn. 2>icfc

Meinung ift abjolut falfdj ;
corrc*ponbicrcnbc$ SWitglieb fann

jebe acfjtbare ^erfon werben, mclrfjc fid) beim itforftanbc ber ®efcllfcb,aft

anmelbet unb ben Safjrcöbeitrag Don fed)« ftranfen entrichtet.

£>ic näcfjfte V evetnö-gttfnnö fiubct ftatutcngemäg ftatt am

i weiten ponnerota^ biefeö Monate?, b. I). am 14» Ittäri,

uino Utjr besf ^iadjmittagö, im (^ciellenfjaufe, ^incen
t
v3aal, 511 üujemburg.

Curemburg. — $rud oon P. Worri-Mertent, <Dtoria--£b«refien^traBe.
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herausgegeben uon bem Vereins ^orftanbc. 9(üe

Gorretyonben^en unb Beiträge fmb jui rid)tcn an

ben <ßranbenten ober an brn Schriftführer ber

ÖJefeÖfdjaft.

2)ic 3>crein6fdjrift crfrhciut D 0 1 litt f i 0 am 1.

jeben IVonate*, 21—32 Seiten ftarf.

Dieselbe tutrb ollen iDfitglieberu grattä juigcftellt:

für Widjtoereinöangebörige beträgt btr iäbrlicfje

9tbonnement*t>reiS ftr. 7.f»0 (9«f. 6).

2lUc |tcd)tc uorbcljaltcn.

¥it£cmburfl, 1. Styril IH!>5.

Yereins-Sitznng Yom 14. März 1895.

Vorsitzender: Hr. M. Blam.

Der Vorsitzende teilt mit, dass gemäss Sehreiben aus dem Finanzmi-

nisterium dem Vereine für 1895 ein Staatssubsid von 300 Francs bewilligt

wordon sei. Herr Blum wird beauftragt, Hrn. Gen»»ral-I)ir«>ktor Mongenast

seinen Dank auszusprechen (was auch bereit« geschehen ist).

Eine inländische Zeitung hat um Erlaubnis angefragt, aus „Ons



Heinecht" Artikel abdrucken za dürfen. — Gestattet unter der Bedingung
der Quellenangabe, nebst der betreffenden Nummer.

Ein Vereinsmitgliod fragt an. ob auch Arbeiten von Nicht-Vereinsmit-

gliedern aufgenommen würden? — Die Antwort lautet verneinend.

Für den Tauschverkehr werden ai gemeldet : Aachen, Aachener Ge-

schichtsverein
;

Berlin, Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Ur-

geschichte
;
Ettelbrück, Der Obstbaufreund und Ettelbrücker Zeitung ; Frank-

furt am Main, Freies deutsches Hochstift
; (Jrevenmacher, Obermosel-Zeitung;

Hannover, Historischer Verein für Niedersachsen ; Hermannstadt, Verein für

siebenbürgische Landeskunde; Insterburg, Altertums Gesollschaft; Leipa

,

Nordböhmischer Excursionsklub
;

Leipzig, Bibliographischer Monatsbericht

;

Luxemburg, Luxemburger Wort und Section historique de l'Institut royal

grand-ducal
;
Nancy, Societe d'archeologie lorraine

;
Neuburg a. D., Histori-

scher Verein; Nürnberg, Germanisches National-Museum; Saint-Die-des-Vosges,

Societe philomatique vosgienne
;
Strassburg (Eis.), Historisch-littorarischer

Zweigverein des Vogesenklubs.

Von der Mitgliederliste werden gestrichen die HH. Bicer M.. Post-

kommis in Luxemburg-Bahnhof
;
Harpes A. L., emoritirter Pfarrer zu Mersch

;

KleeS'Ostert, Cafebesitzer zu Luxemburg; Mandy J. B., Regierungsbeamter

zu Luxemburg; Meyer Fr., Kommis der General-Staatsanwaltschaft zu Lu-

xemburg
;
Mirgain M., Pfarrer zu Rindschleiden ; Mors Joh. Nik., Redakteur

zu Luxemburg, weil sie sich geweigert haben, die Cotisation zu bezahlen.

Hr. Tony Kellen hat sein Austreten aus dem Verein erklärt, weil seine

Mitgliedschaft zu falschen Auffassungen Anlass geben könnte. — Angenommen.
Der Name des Hrn. Nik. Zieser, Redakteur zu Luxemburg, war irrtümlich

dem Mitgliederverzeiehnisse eingereiht worden. Besagter Herr war dem
Vereine nicht beigetreten.

Einstimmig wurden als correspondierende Mitglieder aufgenommen die

HH. Binsfeld Franz, Präses des Kunst- und Gewerbovereins für Trior und

Umgegend, in Trier-Löwenbrückon
;

Kaesch, Eisenbahn-Sekretär in Luxem-
burg, und Wolff, Professor am Athenäum zu Luxemburg.

Sodann wurde beschlossen, am 25. April n&chsthin eine Generalver-

sammlung abzuhalten. Mit Rücksicht hierauf kommt die gewöhnliche Monats-

sitzung für den Monat April in Wegfall.

gevtte beten!
$u bem Haren 9Jtorgen fluten

Raum beö CfteS ^nrpurgluten,

Äaum ifi «eben ring« ermadjt,

lieber SBanbrcr, fd)au bett Segen

Mmnber auf beinen 20ea.cn

Unb bergijj ben «Schöpfer nttf)t.

Stimme, beinen (iJott ju preifen,

3n bie Reifen,

Sie ba« weite Söcltaa fpridtf.

Söirb im ^Ion, bem buftburdjroebtcn,

fromme» 23eteu

Schon bem ©eftöpfer bargebracht.

Salb unb 3rlur belebt ein «Hingen,

Selbft bie fünfen ©ärhlein fingen

Silberhell ihr Jrübgcbct

;

3bn 311 loben, ibm 31t leben

fcat bir ©Ott bie ftraft gegeben

Unb ben beitern, jungen lag.

SegcnSretd) ib;n ju geftaltcn

Sei bein ©alten,

2)enfe betenb b'rüber nad).

§od) auf gliib/nbem «ergeSgipfcl

9tcgt bie Sipfel

CeiS ber ÜÖalb, ber fuiueub ftebt.
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SEBiliü bu @roße«, (Jble8 ftnnen,

SBeibu bu bid) unb bein beginnen

ü)iutt)ig fincv l'iebeätbat,

aJinßt bu auf jum ^immel flauen

3$ oll Vertrauen,

3>enn bei @ott allein ift 9iatb,.

SÖMII ber ©onne ©lang erblaffen

Unb bid) SWenfdjenrroft öerlaffcn,

2ßenn bein Äuge Xljräneu giefct,

O bann fd)n>ingc ftd) bein ftleljen

3u ben $ö>n,
5Bo be* Irojle* Cueüe fließt.

9ld), nirf/t immer reäfjrt ber ^rieben ; 3fl bie 3Sanb*rung einft uoüenbet

@tete« ©lud in nid)t belieben

35ir in biefem (Srbentljal

;

3Trum in Sampf unb @turmc8nÖtyen

Cerne beten.

93eten linbert jebe Cual.

Unb ber Jpeimat jugetuenbet,

Unb ba3 mübe Muge bxncrjt. —
ärmer ©anbrer, bann mit öeten

collfi bu treten

3fn be$ Rimmels em'ge« £id)t.

W. Zorn.
5—5-

Söci ber heutigen fo prioilcgirt günftigen Vage bec WronlKr^ogtlnuus*,

irärc c$ Oon Seiten feiner iöeoölfcrung fürmaljr tf)örid)t, irgenb mcldje

polttinlu* Skränberung anftreben 311 mollen. £as foli und aber ntd)t

abhalten . ^umeilcn auf bie grope 3$ergangenb,eit unfercs tljeuren .^eimatlp

laubcä äurücf^ubticfcn unb uns an ben (Wan^perioben [einer ^meitaufenb*

jährigen (Viefdjirfjte 311 erbauen unb ju erfreuen. „Un peuple qui oublie

son histoire, fdjrcibt öuizot, n'a plus de raison d'exister," unb ein

beutfdjer Wefd)id)töfd)reiber fagt: „(Sin ^otf baö feine ökfd)iri)te eljrt,

etjret fid) felbcr."
* *

*

3>ie Urbcmofpier unfercä SanbeS, bie Helten, waren ein $meig be$

inbogerntauifdjen Ü>ölferftamme$. l
) X*ie £reoirer aud) $8al)lcn, GMen

genannt, 311 benen mir 3111* $cit ber (Eroberung Wallicnö burd) ^uliud

(£äfar gehörten, 8
» rühmten fid), gerinanifdjcn Ursprunges* 311 fein.

8
)
$ud)

bie (Jnbc bc$ 4. $af)rl)unbert$ eingebrungenen ^raufen waren ein bcut=

fetjer iPolfsftnmm. 2$a£ bie befanntc im 9. ^afjrrjt. t)on ßarl beut (Großen

oeranlatftc 8ad)feu imittclalterl. Saffar) (Sinmanberung in unfere ®e-

genben betrifft, fo mirb fic oon ben Ijcroorragcnbftcn luremburgifdjen

©efd)id)t$fd)rcibent *) als nnbe^meifclbare XljatfadK hingeftellt. deiner ber

1) Dr. Schcptter, Öiefrf). beS 8. ÜaubeS , berauSgeg. tum Dr. Horchen unb Dr.

van Werwecke. Cief. II. @. 3.

2) Caesar. De bello gallico, Lib. II. cap. 3 et 4.

3) Tacitus, Germania. Cap. 28; Slrabo, Geographia, IV. 3.

4) ÜJomjeraeur de Ja Fontaine Puhl. T. IX. S. 46 u. 63; Klein, €prad>e

ber Curemburger. Publ. 1855. 2e partie ; Dr. Schotter II, 14; Dr. Gla>sener,

Histoire du Gr.-D de Lux. <S. 34 etc.
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Dielen bfutfdjen Ü>olf3bialcfte Ijat übrigen^ eine )oW grof^e Vln^abl l
)

u r m ü d) f i g b e u t f d> e r Wörter aufbcmal)rt, al$ unferc traulidje luxem

burger SDtanbart.

$or feiner mehrmaligen ^erftücfelung mar unfer l'aub faft breimal

gröfier als [efct, nnb gehörte — Dom $meiten Ü>erbmrcr ftriebeusDcrtrage

(876) ab, bi$ jut fran^öftfdjen 9teDolution — icd)$ bunbert fed)$

U u b b r e i f? i g d o II e 3 a f) r c 3 u m a 1 1 e n b e u t f d) e n M e i d) c , nadi

Hb^ug ber ^'^'i^ 4

*

11
i
a f)rc ^ °i f lmr tmrübcrgeljenb an ¥Utrgunb (59 3.),

an ^yranfreid) (13 30 un& fln Cefterreid) 3panien (211 anneftirt

morben maren. 3(nS bicfciu langen Mbfcfjnitt unferer Daterlänbifdjen ®e<

fcf)id)tc leud)tet uns1 eine s$eriobc entgegen, bic glcid)iam Don einer SRub

mcäglorie umfloffcn ift. ^d) meine jene benfmürbige ;}eit bcs> 14. unb

ir>. ^flWniitbertö, in ber baa £>att£ J^nrcmburg bem Ofeidjc aufeer bem

tapfern 33öl)meufönig 3 p ') n n » berühmten Xrierer .Surfürften

95albuin <ben id) ben >)Jid)clieu feiner »Jett nennen mödjte), Di er

märijtige tfatfer gefdienft bat. G$ maren bietf: ttaifer .peinrid)

VII, meldjer fünf ^aljre (1808—1313); ftaifer ttarl IV, mcldjer ein

unb breifug 3 a,)rc '1347—1378), ttaifer ^cnjcl II, meldjer gtoei

unb ^mau^ig ^a\)vc <1378—1400>, unb Staifer ©igt dm nnb, melrner

;,el)n 3 a,)rc »1400—1410, regierten. Nebenbei lieferte ba$ ."paue Stirem*

bürg bem tfieidje ttaiferinnen, .stbniginnen; s}$olen, Sööljmcn nnb Ungarn

Könige, unb löaiern .fter^oge. $ei ben tiaifermableu mar Snxemburg

mürbig Dcrtreten. *) Audi erzeugte unfer tfanb eine anfcl)nlid)e ^abl großer

SWänncr, meiere lapferfeit im Mampfe, Religion unb 3taatsflugi)eit

51t Derbinben mußten.

Tic Dorbeuanntcn Dier beutfdicn Äaifer aus» bem foaufe £urembitrg

trugen m ä b r e u b OH 3 a l) r e n bic Ä r 0 11 c £ a r l s b c s (>i r 0=

f? e n , unb id) füge bei : bat"? wir in ber langen i)tcif)c ber alten beutfdjcn

ftaifer feinen finben, mcldjer beut Oieidje eine foldje ftülle dou ($lan$

unb iRubm ^ugefübrt, als* Maifer c i u r i d) VII , b c r ü 11 r e nt b u r g e r.

^orftebenbetf bürfte einftmcileu genügen, um ben iBcmcis 51t liefern,

baf mir l'urcmburger alle? fltedjt Ijaben, mit 5tol3 3urürf;,ublirfeit auf

bie ©efd)id)te unferes idjöuen >>imatlanbe£.

1) SDtan bfjiffert fic am f>00 (head ftopf : Box=£>ofe ; Sifft 2ieb ; Knascht^

<S<bmut3 ; Krogch'Mleie ; Raaf OJaufc ; Hirzel £™rbfntbürrf)en ; Schloff 3cblupt

:

Mellrich : Goidor (Matter ; I->ferenA*rfrfjrerfen ; Spaut^Speicbel ; Kengen=.*ieimcn.)
k
2> äo lad id) ffir^ltd) in einer im ftranffurter Slrduu aufbett>abrten Urhtnbe pora

3af)r 1474, bie iiadermatjl (yvicbrirfiö III. von $>ab*burg betreffenb ; „Dea Ratlisstund*»

vo Lutzolburp s<'vnt zu Schiff komme myt XXXII perwonen mit namt eyn

Gram, Uli) Kitter und der Stadthauhman." (1863. II. Wahlakten 36).
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(Sine flcifnid)tlid)c ^al)rl)cit ift e*, frfireibt Batonse, 1
) bat} ttarl ber

Wroftc
(
>n nneberbotten SDtalcn fäd)fifrf)c ISotoniftcn, bic er al£ Unruhe^

ftiftcr am ihrem tfanbe }it entfernen fnrhte, in üerfrf)icbenen (^egenben

ber fränfifdjen ^onnrdjic anfiebelte. Batonse ftiifet firf) babei auf bic

IWttheilungen Eginhards, 2
:

Pithocani, 3
) Landshams 4

) unb ber Mo-

uumenta Germanin. *)

(Jin Xhcil biefer beportirten 3ad)fen fam in bic mi)c bes föniglictjcn

Äammcrgutees an ber ftranfonenfnrt, bem heutigen ^-ratif furt, mo &arl

ber (Wrojte feine ftofburg befap, nnb bilbete an bem gegegemibergelegcnen

I linfen ÜMainnfer ben ttern bes* heutigen 3ad)fcnl)nnfen, in alten Urfunbcn";

nnb auf alten 3tabtplanen 3 a f f en b n f en , 3affinbnfcn, 3af*

f tu b o tt f e n genannt. 7
)

Vettere Benennungen bürften tuobl ^nr $lnnal)tne beredjtigcn, baft

mebrere nnferer lnrembnrgifd)cn Crtsnamen tote 5. 3i 3affenl)eim,

3affcl je., ebenfalls auf bie fäd)fifd)en ^nfiebelttngcn in nnfernt üanbc

,^nrücf^nfül)ren fittb.

K. Arendt, 3taatSard)iteft.

1) Certl. «efc^rbg. ber Stobt ftranffurt am SMain. 3., <B. 7. — Ibid. B. I.

S. 225.

2) In vita Caroli M. cap. 7. (ftnrl ber Wrof?e führte IOOOO Sacfjfen mit 2Beib

unb ftinb aui iljrer $>eimatb n>eg, unb ncrtbeilte fie in Jvranfcn- unb Xeutfdjlanb).

3) Annale* Pithocani ad. a. 794. in Franciam.

4) Annales Lauresbaui ad. a. 804.

5) Et Honnmentu Gennaniao hi^toricis, edit. Portz. I. »59 a.° 799. „Et

domntis res indo tollt multiludinom Saxononun cum mulioribus et infantibus

et conlocavit eos per divorsas torras in finibu» suis etc.
44

A M 804. „Csirlus imperator cum liberis suis et Francis Saxoniain inpresaus

est ««t aliquoa ius.xit interricpiP t*t aliquos ppr tot um suum regnum dispersere,

„folgen nod) 6 luritcrc (Sitate uon ben Rainen 791, 1397. 1398, 1800, 1704 u. 1805."

6) Urf. uon 1341 : .ftanS bei bes £pitalöborn ,ui 2affcnl)aufen.

„ 1410 : bie von Saffrubufen.

1380: $am unb Wefefj 311 '3afftnl)ufen. (Maliern H. 3. S. 94).

7) »lö Hart ber Ohoße juerft im 3abr 772 mit feinen fronten in ben Sodifen=

frieg 30g, mar er auf ber am VconbarbStfmr gelegenen fturt über ben i'iain gefebt,

baber ber ^amc ^raufonenfurt, Jraufenfurt, ftrantfurt. 3m ^oljre 790 baute er {ich

am rechten SRoitlllfft eine ^falj (relatium), in meldjer er fiel) oft längere fytit auffielt,

j. 5*. roäbrcnb bes hinter« 793—794, unb mehrere ^afammlungen berief. ftranfonenfurt

n>irb juerft in einer Sdjenfungöurfunbe uom vlabr 791 erwähnt. (.v>iflortfd)e$ von

Jvnutfurt a. dM, von F. W. Sarazin, 3. 5:5).

_
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Ilster h\t §pradje rntfmr llrlmnton,

inSbcfouberc bcr beutfcb abgefaßten Seistünter bc* Ü!rcntbura,er Zantic«.

Ü>on ^rof. M. F. FOLLMANN.

Sdjon oor etwa 40 Qabrcn fdjrieb einer her befannteften @erma=

niften , Franz Pfeiffer : „£ie (Srforfdjung bcr beutigen beutfdjen SMunbarten

borf nie ^offen in ba* föefen unb ben ®eift ber wunberbar melgeftaltigert

il*olf$fprad)c einzubringen, fonbern wirb ewig nur an ber Oberfläche

bangen bleiben, fo lange it>r bic t)iftorifd)e förunblagc fct)lt, b. b- &ic

genaue ßenntnis fowofjt ber alten 8prad)c im allgemeinen, als insbc

fonberc aud) bcr
si)cunbartcn frübercr Qdt — (Sine forgfältige Samm^

hing ber lanbfdjaftlidjcn Söefonbcrbcttcn wirb niebt obne lebrrcitbes

(Ergebnis bleiben. 35ic llrfunbcn unb ©ctetümer, namentlid) ber fleincrcn

(Stäbte, finb eine nidjt unergiebige Quelle unb für bic alten iDhtnbarlen

Don boljer ^ebeutung". 3)fit Pfeiffer ftimmt einer bcr tücbtigfrcn noef)

lebenbeu Kenner bcutfdjcr Tialcftc übercin, Fr. Kauffraann, wenn er

meint, baf? bic mül))"amc Aufgabe bc# lUfunbartcnforfcrjerä mit ber

<2tatiftif bcr grammatifdjen formen nidjt abgcfcbloffcn fei. X^enn immer

ift bic $ragc, wie unb mofjcr baö beute $>orl)anbcne fo gefommen ift.

9htr wenn mir bie 3)hmbart bis* in bic älteften Reiten oerfolgeu, b flben

mir bie Höfling allgemein nüd)tiger Probleme 311 erwarten, bie bas ganjc

33olf£tum mit in iljrcn StttiQ Rieben.

Tic biftorifdjc (Mrammatif flärt uit£ barüber auf, baß aud) in ben

früljeften gerieben sJOhtnbartcn oorbanben waren, gcrabc wie beute. Tenn

fd)on bic ^itteraturbenfmater ber altl)od)bcutfd)cn .ßeit ftimmen in ben

gcfdjricbencn 3prad)formcn n i d) t mit cinanber überein ; eine cinigenbc

£d)riftfprad)c war nod) nid)t oorbanben, unb nur bcr Tialcft Fant

überall jur ^luf^cidjnung. Um aber 31t crforfd)cn, melden i'autwcrt ben

93ud)ftaben jener oergaugeucn Reiten beizulegen ift, Ijabcn wir fein an=

bercs £>ülfSmittel als bae Stubium bcr mobernen SBolfsmunbartcn. 3>on

ben beutigen i'autwcrtcn aud muffen wir bic ^crfdjicbcubcitcn bcr iHed)t=

fd)rcibuug im V'aufc bcr ^abrljunbcrte bcleud)tcn unb bic gesprochene

2prad)c bcr ^crgaugcnl)cit auf C^runb bcr oorljanbcncn 5U refonftruiren

fud)cn. £0311 bebarf es einer umfaffenben Sdnilung. ttenntnis bcr

Gkfd)id)tc bcr beutfrijen 2prad)c oon ifjrcn Anfängen burd) bie alt^ unb

mtttclbod)beutfcbe s}kriobc binburd) bi$ in bic sJZcul)cit ift ein notmen*

bigeö (£rforber uiS. raun gilt es, l'irb Oon biefem weiteren JRreifii au$

in bic ©inzclbialcftc ju oertiefen. Tic Sammlung bei» Materials für

bic betreffenbe ßanbfdjaft muß fid) in ben lateinifdjen llrfunbcn erftreefen

über bic $crfoncu=, Crtö unb Flurnamen; oon bcr 9Jcittc beS 13.

$al)rf)unbcrts ab ift es bcr Tialcftforfdjcr zufammen mit bem £>iftorifer,
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ber bic bcutfdjcn Urfunbcn als Spradjbcnfmäler bcr Vergangenheit ent^

reißt unb für bic (^efdjidjtc unferer Spraye oermertet.

Tie ftnuibfragc bilbet bic Beurteilung ber ftechtfehreibung in ben

älteren Reiten. 3 ,n nllflemcincii gilt ber Safc, baß phonetifd) überein--

ftimmenbe Saute bcr heutigen aWunbart am übercinftimmeuben, älteren

^umformen entftanben finb, fo lauge nirf)t äuf3crc ßeugniffe bagegeu

fprcdjcn. ^n biefem Sinne gibt e« Sautgefcfcc. 3o gilt für unfere

Sprache beifpietemeife ba* C^cfcfe : mittclhod)beutfd)c$ 6 wirb im Eurem.;

burgifdjen meift $u bcin unechten Tiphthongcn ou i loun (£o$tt), noH

(SRot), broa t (©rot) u. f. m. 2öcnn mir nun in unfern Urfunbcn 3er*

behnungsoofale mic oe, oi, ou für einfaches 6 finben, fo fönnen mir

barauS fd)licßcn, baß bic bort üorfoimucnbcn ?lu£brücfe : Grcesz, noett,

deet, boude <$otei, doumprobst u. a. m. gerabc fo mic f)ente an$gc=

iprodicn murben. — ferner gilt aud) für unfere Üftuubart baS Wcfcfc

,

bat? mittclf)od)bcutfd)e$ i in ei übergeht ; ei für i finbet fid) in unfern

Urfunbcn fdjon fein* frühe. Tiefet ei (mic in schreiwen, dreiwen,

weisen), mirb fid) aber in ber ^luefpradje Don beut alten Tiphtfjong ei,

bcr in unfern Urfunbcn eine große ^lusbeljnung l)at, gerabc mic in bcr

heutigen 2)?unbart unterfd)iebeu l)obeu
; letzteres ei luirb fid)er mic r)eute

als e cjcfprodjcu morben fein: fet(Cib), het (ftohlfopf ), del (Xcilt, fleseh

(JVlcifd)), n. a. m. Taß bem mirflid) fo mar, bemeifeu urfunbliche

Schreibungen mic : Verdedingen, halbschet. Brandsehet, leden r leiben)

^

unnardelig u. f. m. — Slnberfcits, menn fd)on in Urfunbcn aus* ben

fahren 795 unb 852 Schreibungen mic Schuttelinga i Sd)ifflingen) u.

Mansch »;J0ccrfd)i uorfomm.cn, fo bürfeu mir nidjt glauben, baß bic

^u«fprad)C bes seh bcr heutigen cntfprodjen habe, fonbem mic in ben

glcidwitigen altl)od)bcutfri)en >>anbfd)riftcn = sk gemefen ift. Tcnn erft

gegen (rnoc bes 12. ^ahrbunberts ift bie heutige VlusfpvadK bc* och

als feft anzunehmen. — ©ir haben biefc paar Beifpielc nur angeführt

um ju scigen, in meldjer Seife jebe einzelne örfdictuuug in bcr früheren

Sprache möglidift burd) begebenes ober Befanntco erflärt werben muß.

Tod) nun jur .^auptfadje. - Tie uon M. Hardt als 5iad)lcfc 31t

Jak. Grimin's SBeiStÜmern gcfantinelten l'ureinburger ühkiotüiucr um«

foffen ein (Gebiet, baS im großen unb ganzen baejenige be£ früheren

•frer^ogtums t'urembnrg ift. iin biefem .frcr^ogtnin mürben im Saufe

bcr neueren $eit brei Teilungen oorgenommen : Tie 1. hatte ftatt im

pt)renäifd)cn ^rieben 1 1(559), bcin^ufolgc ber füblidje Icil an ftranfrcidj

fam (iRouffu, Mobcnmadjcrn, Mattcnhouen, $tönigSiuad)crn, 3u$, Tie-

benhofen, ^Hcid)cr^bcrg, UNontmebi), TamüillcrS, Garignan, Dfaroillc

unb beren ßubchön. Tie unmittelbare SRäfjc ber politifd)cn sMad)t

ftraufreidte f^attc fd)on lange oor bcr franjöfifrfien SöcfetMtng bemirft,

baß fran$öfifd)cr Einfluß unb mit ihm fran^ftfdje Sprache l)ier übcr=
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nntdjcrtc, unb baS $cutfd)tum auf ücrlorncm öobcn mühfam um ein

fiimmcrlidjeS Unfein fämpfte. $lud) finb bic I)icl>cr gehörigen SSkiStümcr

mit wenigen $luSual)mcn in fraitjbfifc^cr Spradjc abgefaßt. — Ter

übrige 2eit bes ,£>er3ogtumS jcrfiel öon jcf)er in jwet fpradjlid) gefdjic*

benc £aubcstcilc : in baS beutfdje unb bas wälfdjc (ivaUonifc^c) Cuartier.

3n erftcrem f)crrfd)tc bcutfdjcr Jöraud) unb beutfdje Spradje, in legerem

roälfdjc Sprache unb tuälfdjcö 9icd)t fbic fog. loi de Bcaumont). infolge

ber bclgifd)cn fficoolution mürben bic rein luoüonifdjen (Gebietsteile nebft

einer ^treffe bctttfrfjen Spradjgcbictcs an Belgien abgetreten, nadjbcm

fcfjon burd) bic Liener (Songrcfiaftc (1815) alte auf bem redeten 1Dlo)cU

unb bem Unten 8aarufer gelegenen Ortfdjaftcu , fomic faft ber gan^c

ärcis Söittburg nebft Sanft IMtf) an Greußen abgetreten morben waren.

3>aS bcuti'djrcbenbc Gebiet bcS auf folrijc Söctfc serftüdclten §er*

SogtumS ^uremburg gehört bem Xeil bcS fränfifdjen 8prad)ftammeS an,

ben man als ben rf)cinfränfifd)cn, genauer als ben mittelr^cinfränfifdjcn

be^cidjnet. 3Me bcbcutcnbcren Orte bcS mitteirfyeinfränfifdjcn finb Xrier,

Äobtenj, Stöln, ^ülid), ^tadjen. <3aaraufroärtS erfdjeint SaarlouiS

als ber füblicfyftc $untt, öon ba
(
}iel)t fid) bic (Grenze wcftroärts bis

jutn fran$öfifd)cn 3prad)gebict, fo bafj £urcmburg'$icbcn!)ofcn nod) jum

mittclfränfifdjen fommen. $>ie ©eftgrenje bilbet bann bis gegen 9)Jontjoic

baS fran^bfifcfjc Spradjgcbict, Don roo au baS ntcbcrfränfifdjc beginnt.

$ut Horben bitbet eine £inic üou ber sDlaa8 bis gegen ^üffclborf bie

®rcnae. Jm Söcftcit äicljt fid) bic ©rettäc öon Cbcrmcfcl norbmärts bis

3tabt 92affau. ^nnerljalb biefer (Grenzen fycrrfdjt eine rocfentlid) cinfjeitlidjc

Urfunbcnfpradjc mit geringen bialcftifd)en Stbrocidjungcn.

3Nc $eit pcr Slbfaffung unferer Söcistümcr liegt ^mifdjen ber erften

$)älftc bes 13. unb ber legten bcS 18. ^al)rt)unbcrts. ftur nnferc fpracfc

lidjc Uuterfud)iing bcrücffid)tigcn wir üor^ugSmcife bie im 14. unb 15.

3al)rf)nnbcrt abgefaßten als bie äuoerläffigftcn. £ic älter batierten, wie

bcifpiclsmcifc baS »istum üou (5 f d) a. b. ©. (1201) ober ber ftrei*

fjeitebrief oon $ r n d) 1 1284) finb in ifjrcr Sd)reibmeife burd) *bfd)reiber,

bic ber alten 3prad)c unfuubig waren, fo entftcUt morben, baß ifjnen

alle Gigcntüinlidjfcitcn biefer Sprache abgeben, unb fic als Diel jüngere

Urfunbcn, glcid) benen auS bem 16. unb 17. ^afjrfjunbcrt, burd) it)re

rclatiu mobernen formen nur mcf)r ftcllenwcifc in ben ÄreiS unferer

Unterfudjung gehören.

fftortfefeung folgt..

^^^«^ _

drjbifdjof §ttlöitiii nnn Critr, orr fralmrger,

3«i ^roiün^ialarrijio 3U ftoblcn$ befinbet fid) baS fogenannte
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„afoblenjcr Salbuineum", eine Sammlung öon Äbföriftcn nüd)tigcr

Urfunbcn, bic Sistig haben auf ba3 Scben unb bie £f)atcn beä lurem*

bur (jifdjen (trafen unb bcutfdjcn äaiferd §cinrid) VII. liefen «bfrfjriftcn

finb eine An^af)! (Sntroürfc unb Btxy^n 311 Silbern beigefügt, bic nad)

bem Öljromftcn ^oljanncS Don Viftring al$ Vorarbeiten 311 ü&anbgcmälben

gebient tjaben follen, rocld)c Satbuin 311m Slnbenfcn an feinen faifcrlidjen

trüber in feinem er3bifd)öflid)en Sßalaftc 31t Iricr ober &oblcn3 ausf»

fürjrcn lien. Von biefen (Mcmälben ift feine 3pur mcfjr übrig, ober bie

genannten (Sntmürfe madjen und bereu ^nfmlt befannt, meldjer fid) bor*

tmcgenb auf bic (Sreigniffe beä 3iömcr3ugcä be^og. l
)

$m Oftober 1310 30g nämlid) ber ncucrioäljltc beurfdjc Äönig mit

nur 5000 9ttann über bie Wlpcn, um fid) in töom bie Äaifcrmürbc 31t

erringen ; aber erft nad) langmicrigcn kämpfen erreichte er am 29.

3>uni 1312 feinen 3mc<*- ÄWttn bie Strönuug fanb nid)t, nuc cd bc£

Königs $£unfd) cntfprodjcn f)ättc, in ber s$etcreifird)c , fonbern im fiatcran

ftatt unb rourbe nid)t Donogen burd) bic .S?önbc beä ^apftes* (Siemens

V., ber in flöignon weilte, fonbern burd) brei ftarbinälc in päpftlidjem

Auftrage. *)

3Mc Silber finb nid)t forgfältig ausgeführt, aber rcd)t anfdjaulid)

fomponiert. sMftigc Konturen begreifen bic ßcirijnungen, bie aber nur

flüdjtig fotoriert finb. Seftimmter tritt bic ftaxbc auf, wenn c£ gilt,

bie für bie bamaligcn ®cbräud)e io dwraftcriftifdjen unb mistigen

©appen unb Gauner genauer 311 beftimmen. ©rjbifdjof Salbuiu begleitete

ben ßönig auf feiner abcntcuerlidjcn ftaf)rt, unb baj? er nad) ber Sitte

ber Qat, trofc feiner geifttid)cn SBürbe, aud) ba$ 3d)»oert ioof)l }ti

Innungen raupte, bemeift eine £arftcUung in ber s
JtciI)c ber Silber,3

) auf

1) $ergleid>c; Stnadfuj}, 2>eutfd)e fiunftgefdiirf)te. I. SJanb ; III. Abteilung : $te

(SJotit, unb Xv. Sityelm Zimmermann , 3Uuftrirte ®efd)idjte beö beutfdjen tßMti.

III. «9anb.

2) 3n W. Zimmermanns ©cfdjicbtc beS bentfd)cn Golfes lefen wir über bic

^erfon ^einrid)d VII. unb unfer tfanb folgenben ^affuS: „9Cuf einem fdjroffen

Reifen im Slrbennerroalb an ber ©Ije exhob ftd) bad ®tammfd)lofj Qü^etburg ,
weldjeS

ber (Uraffdjaft V'urembiirg ben Tanten gab. Wur 20 iiieilen in bte tfänge mar ba$

Srbc bed neuen Äönigö ber 2)eutfd)en, jmar rcid) an ISifcn, SÖalb unb $iel), aber

größtenteils unfrud)tbar. 3)od) bte innere Iüd)tigfcit be* neuen Siönig« war groft.

8on l>o6,er 9iitterlid)feit unb mannlid) fdjöner ©eftalt, mar er für feine 3eit fcljr

imterridjtet, unb in ben «ergen unb Sfllbern feiner ©raffdjaft tonnte ^eber ftdjer

ge^en. Soldje Crbmmg, foldje (Öeredjtigteit banbljabte er bort, ör mar 40 alt

,

bieber, ernft^aft unb metfe. Sein tüdjtigeö ÜBalteu in feiner ©raffdjaft, ber Parte

ärm, melden er über ^[rme unb Sdjmadjc gegen ben 2!rud unb 9taub ber Heineren

Herren fdjütjenb b,ielt
r
mar fo betannt, baft man oon ib,m fagte : „Unb mär' er oon

fyjlreuffen getommen, man follte ib,n jttm itermefer be* SHeidje« genommen fjaben."

8) lafel 22 b in bem in 9?ote 4) angejeigten Serfe. 2)ie (Srlautcrung baju

finbet ftd) auf Seite 7G-77.
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I

meldjer ber I)olje .ftcrr cigeuljänbig mit mudjtigem .ftiebc einem italienifdien

bitter bcn 3d)äbel [poltet. 3)?an fönnte nun annernuen, ba$ fei nur

ein £obgefang auf bic beutfdjc Xapferfeit oon feiten bc$ ftünftler*, eine

<5d)mcid)elci , mic mir fic auf 3d)lad)tcnbilbent beS öftern 51t ferjen gc-

mofjnt finb, inbem mir ben tvclbljerrn Ijod) 51t iKofi im bid)teften äugele

regen faltblütig galten feljcu, mäljrenb er ineiftcnS in 3.iMrflid)feit in

fidjercr fterne ftonb. (Sine Oianbnoti^ auf beut betreffenben ©Übe bclefjrt

und aber eines Ruberen , unb ba$ eben ift ba$ ^ntcreffante an ber

3ad)e. 3Bic eö nämlid) fdieint, mürben beut ßr$bifd)ofe bie 5fi^cn jur

Söegutadjtung oorgelegt; benn auf ben Oianb bea genannten $ilbeä fefirieb

er bie 33emcrfnng, baft ber bitter, beut er bat ^aupt gefpalten, ntdjt,

mie auf beut Entwurf 51t fefjcn fei, einen gefdjloffenen .frelut getragen

babe unb baf* beffen Strcitrofi ein Etappe gemefen fei.

35a$ 3Wb ift mit einer lateinifdjcn Unterfd)rift oerfcljen, beren

Ucberfcfcuug alfo lautet : „Stampf 31t 9lom ; e3 fielen Tfjibalb, söifdjof

oon Süttid), ber Slbt üon SBciffenburg, s}5etru$ oon Saüotten unb

©tele". 4
j

Michel ENGELS.——— -n~~«

gur $itt?ratur nnfms Ijetmatfjlirijen §tal*kü$
in.

ÜRadjbcin mir in ben beiben oorfjergcljcnben Hummern einen ©lief

geworfen auf ba$, mas fomoljl über unfern £ialeft, als mos in beim

fclbcn ücröffcntlidit roorben, menben mir und nun jenen Scannern 31t,

meldje in iljren ©ebidjten , Ifjeaterftücfen unb Sammlungen oon Biebern

resp. ftinberfprüdjen fid) beö turemburger ^btoniö bebient baben. £er

(Srftc, meldjer Ijierlanb? Wcbidjte in unferer lUhmbart oeröffcntltcrjtc unb

feinen
s
3Jad)folgern „ben ütfeg jum oaterlänbifdjcn s}$arnaffu£(, menn aurf)

ntdjt gebahnt, fo bod) gezeigt" bat, mar

Anton MEYER.

Geboren 511 i'itrcmburg, am 31. s
JJiai 1H01, oon armen .panbmerfern,

(fein 4>ater mar 3d)uftcr,) geigte er fdjou frül^cttig eine fel)r gemedte

WuffaffungSfraft unb bebeutenbe3 ialent, fo baß if)n feine Altern, trofc

iljrcr menig bemittelten l'agc, nad)bem er bie s$rimärfd)ulcn burdjgcmarbt,

4) i5ämtlid)c Jöilbcr finb in ftonn eines* üBerfeö in gutem JovbenbrucI er

fdjienen unter bem Xitel : „Tie Nomfafjrt SVaifer $einnrf)$ VII. im ^ilbercyrtuS beö

Codex Balduini Tn'vin ,n.*is
u

,
f>crau#gegebeu uon ber Eireftion ber St. ^reuBifdKit

«taatöardnitc. ISrliiuternber lert bearbeitet (unter ^cniiLmng betf litterarifdjen iiiactj

loffe* oon tt. u. (Srltefter) üon Dr. (tyeorg 3rmer, 2lrd)iufecretär in äWarbnrg. Berlin,

Seibmonn'fdje itfitdibanblung 1S81. (XII, 120 3. gr. in -1° mit 39 tafeln.) (£i be*

finbet fid) in ber siMbliottjef 31t Luxemburg.
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in t>ae Gollegium feiner i<atcrftabt fanbten. Seine Orortfcfirirtc waren

ber artige, baß er fid) balb oor feinen übrigen ü)htfd)ülcrn bcroortljat.

CS* mährte nirijt lange nnb man tonnte an iljm gans befonbere &äl)igfcitcn

bewerfen, meldjc fid) üoraüglid) in ben eraften ©ijfcnfrijaften , ber £id)t*

fünft unb ber 3)(aleret betätigten, bie er and) mit befonberer Vorliebe

pflegte. 9tad)bcm üü?et)er feine ^umanität^ftnbien beenbigt, 30g er 1818

auf bie Uniöcrfität Siütid), wo er fcdjs 3a!)rc lang ocrblicb nnb fid)

natnentiid) beut Stubium ber matl)ematifd)cn SiMffenfdjaften, alö feiner

£ieblingsbcfd)öftigung, mit allem ©ifer Eingab. 3(jm befdjräntten ^cr-

!>ältniffe wegen, waren aber feine Altern nid)t im Stanbe, Hjnt bie gn

feinem Uniöerfität»aufcntl)alte nötigen ©elbmittcl 31t befdjaffen ; er mußte

fid) bepljalb burd) Stunbcngcbcn an weniger begabte s
J)fitfd)ülcr ober

angcfyenbc Stubenten fümmerliä) burd)fd)lagen. Sein jooialcr ßfyaraftcr,

feine £eid)tigfcit, iHcrfc im luremburger Tialcftc 51t brcd)feln unb fein

einnelnnenbcS Söefen erwarben ifjm oiclc ftrcunbc unb (Gönner, fo baR

btefe Aufgabe if)m nidjt aUjiifdjiver unb alfjubitter würbe. ^al)re

1824 erwarb er fid) ben £oftorl)ut in ben matfjematifdjcn unb pl)i)fifa=

ltfd)en ihMffenfdjaftcn. Wacfybcm er bann, bcljufs il>croollfoiniunung feiner

Stubicn, nod) 3wci tyfytt bie Uniöcrfität oon ^aris befud)t ^attc / wo

er fid) ebenfalls burd) Stuubcngcbcn burd)fd)lagen muffte, würbe er im

^erbfte 1826 jum s
}$rofcffor am Sommunal Sollegium oon (Sd)ternad)

ernannt, wo er iDiatljematif, Latein, ®ricd)ifd), Dcutfd), ^ollänbifd) unb

£inear$cid)nen boeirte. Unter bem Jitel „Fragment d'une lettre trouvee

ä lermitage d'Evkternach" fd)rieb er über biefc Änftott einen franjö«

fifdr)cn ftuffafe, welcher beabfidjtigtc ben "Slrtifclfctyrcibcr in einer 3e i^ llll 9

Surcmburge (^rofeffor Barreau) gegen bie Meinen Sd)ul;&ollegien in'e

üädjcrlidje 311 3icl)cn unb beö 3$erfaffcr3 matljeiuatifcfjeö Talent in'S

$>ellc 31t [teilen, ßr bewies nämlid) in bicfciu 3d)riftd)cn burd) eine

Üteifye algcbraifdjer Wormeln, „baj? 9ttd)t3 (Stmae fei".

Sßäfncub feines Strien* in Gdjtcrnad) oerfafne 3Hener oerfd)icbenc

©ebid)tc in Vurnnburgcr 3Munbart, meldje 1829 bei Samort 511 Ziu

remburg erfd)ienen unter bem £itel n E' Sckrek ob de' Lezeburger

Parnassus." Shtd) malte er in großem 3Raj?ftabc ben „(Sdjtcrnarijcr Ütfarft

ncbft^nftd)t bcrVlbtci kirdt)c
u

. Sein latent würbe gefdjäfct, fogar bewunbert,

befonbere basjenige, weldjeg er in bem matf)cmatifd)eu llnterridjtc unb

im fiincar^eidjncn entfaltete. Sd)on am 15. ftebrnar 1828 oerlief? ü)fci)cr

bie ddjternacfjcr Slnftalt. (*r 30g fid) nad) l'urcmburg jurfief, wo er

prioatifirte , big er 1829 3U111 ^rofeffor au ber ncu=crrid)tcten iDfilitär*

Äfabemic oon 2}rcba beforbert würbe, wo er bie 311m 2lu«brud) ber bclgifdieu

iRcoolution oon 1830 wirfte. 1831 würbe er 311m ^rofeffor ber 9)?atl)c-

matif 31t Dörnen unb 1832 am $nftitut Waggia 31t Trüffel ernannt, wo

er feine freie ßeit ba3it oerwanbte, um Sdjülcr 3um Eintritt in bie

99



neu errichtete
s
JWilttarfd)ulc borguberetten. 1834 mürbe er ouef) t^ier als

'profeffor augcfteltt. Tia er aber bei feinen Vorträgen firf) weigerte, bic

oom ^orftefjer oorgefdiricbencn .franbbüdjer 3U benutzen, nahm er feine

(Sntlaffung oon biefer ^Inftalt (1837). (Sin $at\v lang mußte ÜHetyer jefct

mieber feinen Unterhalt friften burrf) CSrtfjeilung oon ^rioatftunben , bis

er (1838) nad) ($Trid)tung ber freien Unioerfität ©rüffcl, bafelbft mit beut

£ef)rftul)le ber bübercit
sJ)?atl)cmatif betraut mürbe. Sturze ^cit nadjljer

mürbe er aud) als Galeulator am ftriegsmiuifterium angefieUt. (Slf ^at)rc

fpäter, 1849, 311111 ^rofeffor ber l)öl)ercn 'ättatljematif an bie Uniücrfität

Süttid) berufen, oerblicb er in biefer Stellung, bis 311 feinem am 29.

tyril 1857 erfolgten lebe, Nufecr Dielen t)bd)ft bebeutfamen SBcrfcn

über s
3)fatl)cmatif, mcld)c i^tn in gan3 Guropa ben Oiuf als eine* ber

größten (belehrten in biefem ^meige ber ©iffenfdjaftcn fidjerten, bie

aber l)ier näl)cr an3ufül)ren, uns ber 9toum mangelt, oeröffentlidfte

sJWcncr nod) 4 oerfd)iebene 3d)Hftd)en im luremburger 3Malcft, beren

Sitcl mir bereite früher ») mitgeteilt Ijabcn.

3m 3af)rc 1829 erfdjien bas erftc bcrfclbcn unter bem merfmür-

bigen Xitel : „E' Schrek ob de Lezeburger Parnassus." CSs enthält

folgenbe 6 (^cbidjtc

:

1. Oien d'Kristin (3. 7—9.)

2. D'Porzeleins an d'Ierde Schirbel (3. 10—13).

3. D'Spengel an d'Nohl (©, 14— 16).

4. D'Noicht (3. 17—31).

5. D'Flo an de Pierzkrecher (3. 32—35) unb

6. Een Ableek an engem Wirtshaus zu Lezeburg. E Bild

noh der Natur.

3n biefem legten ©cbidjte fdjlug er fdjon ben IjnnmriftifdHarfaftifdjcn

Ton an, ber fpäter ÜMtdjel ffiobange, beut Tid)ter bes luremburgifdieu

„Renert" als ^orbilb bientc.

$enfclben Ton finbet man nod) mcf)r in bem Stödten iflänbdjcn

mieber, bas ber Tidjter in Dörnen, mnl)rfd)einlid) nur für feine bortigen

£anbslcute, auf bem 3ubfcriptiousmcge erfdjeinen lief? unb meldjes er

betitelte: „.long vum Schrek op de Letzeburger Paruassus. u (1832)

(Ss enthält nur folgenbe 4 Okbidjtc

:

1. De Pater an d'Non. (3. 5—7).

2. D'Beiclit vun der Maus. (3. 7— 12).

3. E Ritter vum Baehus. (@. 12— 14).

4. Eng Scene aus dem Himmel. (3. 15— 18).

SDtit ?lusnal)iue bieies legten Webidjtcs finben mir alle übrigen aus

biefeu 3mei 5öänbd)en 3urürf in bem 1845 ebirtcu Sikrfdjen : „fiujrcm*

1) „Ons Hemecht" N° 2. Seite 38. Litt. I.
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burgifäe Webidjte unb fabeln/ 1 mcldje« im (Maiden, auper beu 9 eben

ettirten, nod) 40 neue ©ebidjte enthält.

Tat oierte 5ß?crf
s
J)fct)er'« „Oilzeckt-Klftng" (1853) enthält außer

nnberen gröBtciit^cilst buiuoriftifdjen ©ebidjten, eine Anjal)! oon 8u$em*

bnrgcr Sagen in poetifdjer Bearbeitung, nämlid)

:

Erard vun Deferdöng (3. 46—49).

Eufrasino vu Falkesten. (S. 50—56).

Elbert vu Girscht. (5. 57—59).

De Klautcken vun Itzeg. (©. 71—75).

Den Hois mat den drei Ben. (©. 76—79).

D'Sivesckloefer vun Hollereck. < 3. 80—82).

Clairefbntaine. <'3. 83— 84).

Melusina. (S. 85—90).

Sobann finben mir barin, wie ein ßritifer fid) ausbrüeft, „eiue

Ärt fabliau", betitelt: „0 wftt eng Fred!" Comede an engem Akt.

fann un3 nid)t einfallen über biefe« fogenanntc „Comede" und

weiter aiiä
(
yilaffen. Ter geneigte £cfer wirb fd)on übergenug fjaben, um

fid) einen Begriff Don beffen äftctfjildjcm &crt$e 51t bilben, Wenn mir

nur f)icr, bie barin auftretenben „Personen" (sie!) namljaft matten:

D'Lis, wittfra, (eng Laus).

De Bitz, kiren Aelste, sehon eppes maus.

D'Aenne, hirt jüngst, naek ganz kleng.

En Dkürwiäehter, (eng F16).

De Mesckter Aus, (e Kierzenkiörchen).

Den Herr Ömm, (e Krips).

^m (Großen Oton$en muß man aber beim bod) eingegeben, bog

Detter in biefem ^erfdjen fdjon bebeutenbe ftortfdjritte gemad)t l)at.

^m folgenbeu ^al)re oeröffcntlid)te Weber ein „Regelbücheicken

vum Lezeburger Ortkoegraf, en Uress, als Prdw, d'Fracchen aus

dem Hä, a Versen." (1854).

hierüber äußert fid) ein neuerer Wecenfent folgenbermaßen :

„$8a$ bie Don 3J?etoer in $e,ytg auf bie Crtl)ograpl)te aufgeftellten

Siegeln betrifft, fo finb biefelben läugft aufgegeben, ba fic wirflid) nid)t

Ijaltbar waren. Weijcr gebraud)te überhaupt manche Wörter, bie im

X'uremburgifdjen gar nidjt üorfommen, uuo er lief? fid) and) alljiifefjr

doh freiubfpradiigen Webemenbungen beeinfluffen. Uebrigcn« befaß Weber

fein große« poetifd)e« Talent. (Sr mar oon 33cruf Watljematifcr unb

ucröffentlidjte bciuerfensmertlje ftod)fd)riften. (*r l)atte fd)on frül) feine

fteimatl) oerlaffen
; fonft l)ätte er moljl im itfolteleben Anregungen 51t

mannen meitern wertvollen ^oefien gefuuben."

frören mir übrigen« aud) bns Urtljeil eine« anbern ßritiferS. Tiefer

„3d)ritt" barf in feiner $)infid)t ein glürflidjer genannt werben, obgleidj
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wir bamit bem Skrfaffcr jcbcö 2?erbienft abaufpredjen, weit entfernt finb.

5 eine ökbidjte finb ba£ erfte Stammeln ber üatcrlänbifcfyeu, rein natio^

nalen 9)Jufe. £>err TOcijcr ift mein* ^bUofopf) al$ £id)tcr. Sogar als

$l)ilofoph, »erfolgt er eine cngfjer^ige nnb — wenig wirflid) pf)ilofopf)ifd)c

Ütid)tung. $£ir zweifeln fehj, ob ©adjus, ben er onjubeten fdjien, l
) iljm

bei feinen Oflcbtdjtcn Diel guten SHath, erteilt Ijabe. 2Bir finb geneigt, nod)

cf)cr ba$ Gegenteil 311 glauben, llebcrtjanpt fann £)crr 3)?et)cr, ber ftorm

feiner ®cbid)tc nad), faum al£ rein nationaler *ßoet betrad)tet werben,

©r fdjreibt jroar feine ^erfe in turemburgifdjen — Oettern, aber faum

in luremburgifdjen Korten. Seine Sporte finb gröntcntfycil* f)od)beutfd)-

luycmburgifirtc, menn mir und fo auöbriicfeu bürfen.
s
J)?au l)öre nur:

„A we glidech Gefonkel,

„Am deisebtersten Donkel,

„Licht de Bokal

„Aus hellem Kristal

„Fum Schatzbierger Näs

„Aus dem elefter Fäs. u —
&*enn ba£ Inrcmburgcr beutfd) ift, bann — finb mir nod) meit

efycr Greußen als Surnnburgcr

!

9lllerbingS molleu mir hiermit nidit behaupten, baf? Gelier in allen

feinen ftcbicfytcn unfer Jbiom fo , (
üerb,od)beutfd)t" l)abe. Qv Ijattc unftreitig

oiclc 3)2ül)f , unferc 9)Junbort ftilgeredjt 31t gcftaltcn. @r bilbete fie {0311*

fagen erft au£. s
3JZit 9ied)t barf man alfo ben Safc unterftretdjen : „Seine

®cbid)te finb ba£ erfte Stammeln ber uaterlcinbifdien , rein nationalen

ä»ufe."

S£ie menig il)?ct)cr, trofc aller Don if)iu felbft unb ben töcbrübern

©loben aufgeftclltcn ortl)ograpl)ifd)en Siegeln, fattclfeft in ber lurembur^

gifdjen 9f?ed)tfd)reibung mar, wollen mir l)ier nur au einem Scifpiclc

geigen: ba$ erfte Webidjt au« ber erften Sammlung (1829) ift micber=

gegeben in bem britten ^erfdjen „l'urnuburgifdje fabeln unb (Mebicrjte."

©ie bebeutenb mcidjt aber bie Sd)rcibart in beiben Sdjriftdjcn ab!

9Ran uergleidje nur:

: „E Schrek ob de Leze- 9n£ : „^uremburgifdje ®cbid)tc

burger Parnassus" (S. 7.) unb fabeln." (S. 42.)

Oien d'Kristin.

Kristin och hei ob dem Kle

Uen VKristin.
Kristin, och hei ob dem Kle

Dann dein Hierzchen

Balsam kemol mer sä

Dan dein Hirrzehen,

Balsam keeinol mer se

Ob mei Schmierzehen Ob mei Schmierzchen

0 Hierzchen !Oh Hierzchen

;

1) Slnfpielmtg auf ba« Öfbidjt : „E Ritter vum Bachus.*
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Hei ob dein helgrenge' Graas

Bei dorn B:vmchen

Wo an den» piVrleehe' Naas

Leit, oh Manchen !

E' Schäfchen
;

Hei ob dem h£ll gröngo Gräfs

Bei dem Börnchen

Wo an dem piorlechen Nasa

Leit, o Mädchen

E Schöfchen.

D'La^mchen am Schied oien der

Dat levt Kentchen, [Broscht,

Leckt et mat »«Weher Loncht

Em du' Manchen
Du' Kennchen.

T'LHmchen am Sehiöd uen der

Dat l^vt Kendchen [Brost

Leekt et mat sö**eger Lost

Öm de Mfindchen

De Kennchen.

$)ören ipir mm jhih 2d)luffc nod) ben oerftorbenen 3Md)tcr 9iifo;

lau£ 3tcffcn in feinem „3atertanbM über einige Wcbidjte < bic ber frvcu

ttn Sammlung) 9Wct)cr'*. Wcmifj mirb 9ttemanb, meiner 9Hfotau6

Steffen gefannt bat, bemfclbcn ba* ^eugnif* geben, er fei in religiöser

unb moraltjdjer .frinfidit uffyi feritpulö* gemefen. ^euge bafür ift nbri=

gene fein abid)culid)c* Jranerfpicl „Tic Vlcbtiffin".

„De Pater an d'Non u
, ein 2tücf, bas mir unfern liefern, benen

mir böf)cre3 acftetl)ifd)e* Cv*cfiil)l zutrauen, nidtt feinem ganzen Wortlaute

oor^ufüljren mögen moUten. llebrigcns ift es meber originell, noef) and)

feiner ftorm nad) angreifen.

Ta$ gmette : D'Beicht vnn der Maus ift eine meit auSgefponncnc

ftabcl Tie £t>efe bic ber Vlntor barin ocrtl)eibigt, bic ober 311

fdjmugtg ift, al* bat? mir fie and) mir anführen Dürften,) 1
) ift f)icr meber

originell nod) fel)r geiftreid) burdjgcfübrt. Daneben lätft bic ftorm un-

gemein 311 miinfdjcn übrig. 28rnn £">crr SHctycr „a taut la ligne" gc-

fdjrieben Ijöttc, er hätte nidit moljl meitfdjmeifiger fein fönnett.

£as britte : „E Kittor vuiu Bachus u
bebt bie beibett 3eiten bc$

$ad)u*citltii0 beroor. £crr s
J)ietjer fd)eint für bas g ü r 311 ftimmen.

2ogar fein l'ieb felbft gibt ^eugnift baoon.

To* oierte unb lefetc ift „Eng Scene aus dem Himmel". ,$ier

heißt ce ganj mit Mcdjt : bie X'eftcn follen bie CSrften unb bic ©rften

bie Seiten fein. Tiefet 3tücf ift fomol)l ber ftorin, als bem ^nljalt

unb ber reinen Xietion nad), ba* beftc ber fleiuen 2anunlung. Tamit

ioll jebod) nid)t gefagt fein, baß bas ftcbidjt ein mirflidjeS s
JÜ?eifterftücf

fei."

&ud) mir fdjliepen mit bem befannten Vlriom : „Ex uno disee

omnia", unb gcl)en über 311m il*crfaffcr bc^ „Bittgank 110 Conter".

($orn>t>ung folgt.) M. Blum.

Johann der Blinde
in seinen Beziehungen zu Frankreich.

Fortsetzung II.

Karl der Schöne wollte den jungen Prinzen noch durch andere

1) ^arontlKfc ber Sebaftion.
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Bande an sich fesseln, weshalb er ihn noch in demselben Jahre

(8. Mai) mit Blanka, auch Margareta genannt, der Tochter des

Grafen Karl von Valois und dessen dritten Gattin, Mahaul von

Ch&tillon, vermählte.. Blanka war demnach Halbschwester desje-

nigen Prinzen, welcher bald unter dem Namen Philipp VI. regieren

sollte. Sie war nicht älter als Karl von Luxemburg : Ipsa aetate

septem duntaxat annos. l
) Bei dieser Gelegenheit wurde ein grosses

Turnier veranstaltet, welchem ebenfalls Johann beiwohnte.

Nach seiner Verheiratung verbrachte der junge Gatte noch

sieben Jahre in Frankreich, nämlich fünf unter der Regierang

Karls des Schönen und zwei unter Philipp VI. Wenngleich der

erstere dieser Könige selbst nur wenig wissensehaftich gebildet

war, so hielt er doch angelegentlichst darauf, die Ausbildung seines

kleinen Lieblings so vollkommen wie möglich zu gestalten. ») Karl

erlernte das Lesen in den Tagzeiten der glorreichsten Jungfrau.

Er verlegte sich mit grossem Eifer aufs Studium; nicht bloss die

czechische, sondern ebenfalls die französische, italienische, deutsche

und lateinische Sprache waren ihm geläufig. 3
)

Erst im Jahre 1329 kam Blanka von Valois nach Luxemburg;

ihre erste Reise nach Böhmen geschah noch später (1334). Nach

dem Urteile gleichzeitiger Schriftsteller war sie von angenehmem

Äussern und gefiel jedermann durch ihre Anmut
;
allgemein wurde

nur bedauert, dass sie die Sprache des Landes nicht sprechen

konnte \ sie verlegte sich jedoch auf das Erlernen des Deutschen.4
)

Wenngleich die vorstehenden Einzelheiten eine kleine Ab-

schweifung von der uns gestellten Aufgabe bilden, so glaubten

wir doch derselben erwähnen zu müssen, um die freundschaftliehen

Beziehungen hervortreten zu lassen, welche zwischen den Capetingern

und dem luxemburgischen Herrscherhause bestanden. Übrigens

verleugnete Karl nie seine französische Erziehung, und so gründete

er auch nach dem Muster der pariser Universität die von Prag.

An dem von Karl dem Schönen und Johann von Luxemburg
bei ihrer Zusammenkunft in Cahors festgesetzten Datum fand die

Krönung der Königin Maria statt und zwar in der königlichen

Kapelle durch den Erzbischof von Sens. 5
) Gemäss dem Fortsetzer

1) Kerum bohemicaruin acriptores, Bd. IV. S. 101.

2) Frehor, Her. boh., Bd. IV, S. 89.

3) Nach Freher, S. 94, sagte er von sich selbst : Diviua autem gratia,

non aolum bohemiense, sed gallicum, lombardicum, teutonicum et latinum
loqui scribero et legere scivinius.

4) Chr. aulae regiae, S. 468.

5) En cel an, le jonr de la Pentecouste, la nouvelle royne Marie fut
eournnnd solempnelinent ä Pari« en la chapelle du roy, de l'archevöque de
Sens. Cont. de la chronique de Saint- Victor. S. 680.
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des von Gerard de Fraehet begonnenen Werkes l
) las Erzbischof

Balduin von Trier die Messe. Bei dieser (Telegenheit machte Johann

solch bedeutende Ausgaben, dass die des Königs von Frankreich

verschwindend klein dagegen erschienen. ) Um diese Zeit war

Johann übrigens genügend mit Geld versehen, denn kurz vorher

war ihm das Lösegeld des Erzherzogs Heinrich eingehändigt worden.

Zu Ehren seines Schwagers und seiner Schwester veranstaltete er

zu Cambrai ein grosses Turnier, und machte allen Baronen und

Rittern, welche dran teil nahmen, bedeutende Geschenke. Das

Geld glitt schnell durch die Hände des zu grossmütigen Böhmen-

könig8. Zu einer späteren Zeit (1316) erhielt er vom Herzog von

Brabant 150.000 Royale, um seine Ansprüche auf Limburg abzu-

treten ; allein diese für jene Zeit sehr bedeutende Summe reichte

nicht hin, um seine Schulden zu bezahlen, wie Erzbisehof Balduin

Peter von Zittau eingesteht, sondern sie verschwand wie Nebelrauch :

Ut fumws nebulae evanencit.

Gegen Ende des Monats Juni 132*1 kam Johann nach dem

luxemburger Lande zurück und beschäftigte sich damit, die Grenzen

seiner Grafschaft auszudehnen. Bei dieser Gelegenheit Hess er ein

im früheren Moseldepartement gelegenes Städtchen befestigen, wel-

ches zur Erinnerung hieran noch heute den Namen Königsmacher

trägt. Nachdem Johann sieh während einiger Monate Ruhe gegönnt

hatte, zog er dem Grafen von Faulquemont zu Hilfe, welcher da-

mals in Fehde mit dem Bischof von Lüttich stand. Dann ging er

einen Vertrag ein mit dem Erzherzog Leopold von Österreich,

worauf er nach Böhmen zurückkehren musste, weil abermals innere

Wirren dieses unglückliche Land in Aufruhr gebracht hatten. Im

Monat April 1324 war Johann wieder in Frankreich. Karl der

Schöne beabsichtigte, sich an den Basken zu rächen, weil sie

seinem Vizekönig in Navarra eine Niederlage bereitet hatten. Be-

gleitet von dem Könige der Böhmen, der Königin Maria, von Karl,

Grafen von Valois, und von Don Sancho, König von Majorka,

reiste Karl der Schöne nach Toulouse. Ungefähr zwei Monate

vorweilten diese hohen Persönlichkeiten in Toulouse, aber Karl

musste die beabsichtigte Expedition aufgeben, weil einige grosse

Vassalen auf Anstiftung Englands Unruhen im Reiche verursachten.

So begab er sieh denn zurück nach Paris. Ermüdet von der Reise

1) Recueil lies historiens dos Gaul»»« et de la France. Bd. XXI, S. 60.

2) Frater sponsa« in solempnitatn illarum nuptiarum (jedenfalls handelt

ee t*ich hier um das KrönungsfVst, weil Johann der H«*irat Beiner Schwester

nicht anwohnt»') faetarmn Parisiis, tanta lar#itat»' pecuniam bfac inde dando

et consuinendo dispersit ad honorem illius festi. quod expensae ri-^is Francis

in couiparato illius modicae videhantur. Annale* lubicenses, S. 428.
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und infolge eines Unfalls mit dem Wagen ') sah die Königin sieh

genötigt zu Issoudun Einkehr zu halten. Hier genas Maria eines

Söhnleins, das aber schon nach der Taufe starb. Die Königin über-

lebte ihr Kind nur um einige Tage ; ihr frühzeitiges Ende Hess

den Zweifel an eine Vergiftung aufkommen : ihr Körper wurde

nach dem Kloster der heiligen Nonnen von Montargis gebracht.*)

.Johann wohnte den Beerdigungsteierlichkeiten seiner Schwester

bei : die beiden Könige betrauerten zusammen die Geschiedene. a
)

Nach diesem schmerzlichen Verluste kehrte Johann in seine

Grafschaft Luxemburg zurück, von wo aus er sich wahrscheinlich

nach dem Schlosse Durbuy 4
)
begab, wo er sich mit Vorliebe auf-

hielt, wie Wilhelm von Machault in seiner Dichtung „Le jugement

du roi de Boheme" angiebt. 5
) Dieser Dichter war während mehr

als dreissig Jahren der treue Diener Johanns, was er selbst einge-

steht, und begleitete ihn auf seinen weiten Fahrten. Wahrscheinlich

hatte Johann ihn am Hof«* Karls des Schönen kennen gelernt, wo
er Kammerdiener der Königin von Navarra gewesen sein soll.

1) Ainsi qu'elle charrioit dedans son charriot, le tons en cheit parterre

Anriennes chronique* de I'lanrfre, Bd, XXII. S. 41K.

2) ^^ireur den Histoirs, Bd. VI. S. 2G7 et höh corps fut porte

an montier de« saintes nonnes de Montargis. — Der Fortsetser Wilhelm de

Nangis' nagt irrtümlich, Maria sei begraben worden „in occlesia fratrum saneti

Doininiei." Peter von Zittau ist ebenfalls im Irrtum, da er angiebt. man habe

die Königin zu Saint-Denis heerdigt.

8) „De quo rex Franciae et rex Bohemiae triste» quam plurimum ert'eeti

sunt.'
4 — Histoiro et chronique de Flandre, Bd. I. S. 52G.— Chronologia regum

Franoorum. Bd. 1. S. 27-4.

4) Durhuv war ein Lehen der Grafen von Luxemburg. Diese» SchlOM
war im Jahre 1286 von den Liittichern in Brand gesteckt worden. Bald jedoch

erhob oh sich glänzender aus den Ruinen, bis die Franzosen es 16H8 schleiften.

Da» moderne Schloss ist Kigentum der Familie von Ursel. In seiner Umge-
bung befinden sich mehrere druidische Monumente und römische Überreste.

Die an der Ourthe gelegen«« Stadt Durhuv zHhlt nur 870 Einwohner und ist

mithin die kleinste Stadt Belgiens.

f») In dieser Dichtung sagt Machault vom König Johann :

„Tont en parlant Iii <»ü ils les menerent

„l'ar les degres de marbre qu'ils inonterent

„Tant qu'en la chambre au hon rov s'entre entrerent.

„Et Ii bona rois

„(^ui moult estoit sagea en tous endrois

„Lovaux, vaillans, liberaux et adrois.

„En vors tous, doui humbles et oourtoU

„En inoult graut joie

„Estoit assis sur un tapis de soie,

„Et ot un clerc quo noinmer ne saurniu

„<^ui lui lisoit la bataille de Troie."
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Danach bekleidete er das nämliche Amt bei dem Gemahl der

Königin, Philipp dem Schönen, welcher ihn zur Belohnung seiner

treuen Dienste mit dem Erbgute von Bouilly beschenkte.

Machault gefiel dem Könige von Böhmen sowohl wegen seiner

Begabung als Dichter und Musiker, sowie seines klaren Geistes,

seiner abenteuerlichen Neigungen und seines ritterlichen Charakters

wegen, welcher ihm die zwei nachstehenden Verse eingegeben

hatte, deren sich der Dichter wie einer Devise bediente :

„Onneur crie partout et vuet

„Fais que doit aviegne que puet."

In den meisten seiner Dichtungen ist Machault voll des Lobes

über den Böhmenkönig. So sagt er in Je Vonfort d'ami, Johann

habe alles weggegeben, nur die Ehre habe er für sich behalten
;

in Je Jugement du hon roi de Behoigne lobt er dessen Weisheit.

Noch in seinem letzten Gedichte : La prise d'Alejcandrie zollt der

bejahrte Dichter demjenigen, dem er so lange treu gedient, ein

wehmütiges Andenken, da er schreibt:

„Gel Behaigne dont je vous contc,

„N'ot pareil, duc, ne roi, ne comte,

„Ne depuis le temps Charlemainc,

„Ne fut nomine, c'est chose certaine,

„Qui fut en tous cas plus parfait,

„En honneur en diz, ne en lait. u

Allein Machault ist nicht der einzige Dichter seiner Zeit, welcher

auf solche Weise den König uud Grafen Johann lobt. Froissart

sagt von ihm in „la Prison amoureuse" :

Li bons rois que je nomine chi

„C'est chils qui remest ä Crechi,

„Qui tant fu larges et courtois

„Que de Prusse jusqu'en Artois,

„Non, jusqu'en Constantinoble

„Ne eut plus large, ne plus noble. u

Geoffroy von Paris sagt von ihm in seiner gereimten Chronik,

nachdem er der Thaten Heinrichs VII. gedacht

:

„Son fils qui vint en Alemaigne

„Tenu fu pour roy de Boaigne,

„Moult palle I on de sa proesce

„Ensorque tout de sa hirgesce,

„Et je Tai oui* reclamer

„Vignereux, si se fait amer

„Et douter a ses aneinis."

Das kostbarste Zeugnis stellt dem König jedoch ein Metzer
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aus, welcher ihm seines Krieges gegen seine Vaterstadt wegen

grollen musstc : „Man sagte viel Gutes von ihm, obgleich er Krieg

gegen ilie von Metz führte." l
) Derselbe Schriftsteller sagt weiter,

mim habe ihn den guten König Johann genannt, weil er so frei-

gebig und ritterlich gewesen. *)

Fortsetzung folgt. J, K. KoHN.

M-^

gnftanit htt $tai>t mti ©raffdjflft $Hankn
jnr $t\t ber crftcii frait^öftfc^cn föenolurion utib unter bem erften

ämferreidje, fotoic ber erfreu Satire ber Siebcroerftelluna, be* äönifltquin«;

*<om 3odrc 1794 bi* 1810.

ftortfftjung I.

Kontributionen unb SR eq nif itionen.

$on 1790—1800.

©ir ntörfjtcn ntd)t burdi eine umftaiiMirfjc unb weitläufige ?lu2<*

einonberfetjnng unb Vlufaähjuug beS maunigfadicn Ungentad)e3, meldjeä

bie ^emoljner ber 3tnbt unb Wraffdjaft Stauben ,^u beginn unb im

meiteren Verlaufe ber fran^öfifrf)en ^uoafton nnb ber ^efiKrgreifung

bcö Raubes* jn erlcibcn botten , bie (Mebulb ber St^cfcr auf eine aü^uljartc

^robe ftellcn ; aber e$ fei und geftattet in
sJtad)folgeubem eine fnr^e,

getreue Uebcrfidjt ,yt bringen uon ben fo ^aljlrcidjcn unb faft uncrfdimiug-

lidjen (Eontributionen unb Mea;uifitionen, bie nur gar 311 oft mit um
menfd)lid)er ."parte unb Wraufnmfeit uon ben s^emof)neru erboben unb

beigetrieben mürben, fo bau baburd) fo maud)er, clienta!« blüljenbe S8e-

ütjftaub feinem gän^lidjen Wuine entgegcngefüljrt unb jeglidjc inbioibuelle

unb biirgerlidje ftrciljeit, trotj ber glcifnterifdjen ^erfidierungen unb Än«

preifungen uon „Freiheit, Wlcidjfjeit, ^rüberlidifeit" uon Seiten ber

Damaligen frnn^öfifdien Wadujfjaber, fo 311 jagen tut steinte erftieft unb

flönjltd) ucruid)tet mürbe, unb mir fönneu fnljn behaupten, bau im

.v>iubltcfc auf bie bamalige oer^meiflungsuoUe V'nge, ba$ menfd)lid)e (£*lenb

eine feljr Ijobe, menn nid)t bie Ijbdifte 2tufe errcidjt r>nttc.

£od) ntdjt bloft mürben bie frieblidjcn Wirger an irbifdjer £>abe,

an jeitltdKin Witte, gefdiäbigt, felbft bie työdjften ©fiter: Religion, £u*

genb unb ÜÖioxai fud)tc man innen fred) unb fdjamlo^ 511 rauben ober

ftc bod) in öffentlicher Ausübung unb «unbgebung berfclben auf jeomebe

1) „Et disi.it on graml bien do luv, combien qu'il fist guerre a ciautx

M»'tss." Chroniqtte des empereurs et rois de Boheme, als Manuscript in

der Bibliothek der Stadt Mets. Nr. 81, f. 17.

2) „Liquel on apptdoit Ii hon roy Jehan, pour tant qu'il estnit larg© et

courtois*. Üas.dbst. f. 50.
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$£ei)c 511 bcljinbcrn. v

x
sl)rc WuttcripradK nuirbc untcrbrücft, uub i«

frcmbcr 2prad)c mußten fie fid) gebieten (äffen, Ter $anbel würbe gc

l)cmmt, bie ^nbuftric 311 (ttrunbc gcrirf)tct; $icm uub 2d)affcnsluft

luurben, im iHorgcfüblc, baß bic ftrüdjtc if)rcr Tljätigfcit ja bod) nur

einem uncrfättlidjen Eroberer ;,ur teilte fielen, gcläljmt, unb um bas
s
.Diaf? ber Reiben «oll $u machen, mußten fie fclbft iljre 3ölme BoU
baten Ijcracben , bic, in frembe l'änber gefüljrt, für frembe ^lvctfe $Uut

unb l'cben einfefeen, ja focjnr für ben ftcinb fäutpfen mußten.

C^teid) beim (Siubrud) ber fran;,öfifd)cn Truppen in baS (Gebiet bei-

gabt unb (^rnffctiaft Einüben im ^nfjrc 17<J4, nutrbeu bie ©erfftätten

uub &ibeu ber .panbwerfer unb «aufteilte burd) bie bamaligc „A^euce"

ausgeleert, unb nid)t feiten faljen bic Wcfd)äftfiileutc, befonbers jene auf

beut l'anbc, auf einmal iljr ganzes Vermögen in einen fogenannten

„Bon" umgcioanbclt, ber lange >}cit ohne s
iikrtt) blieb.

(Sine von beu erften unb notlnvcnbigftcn Skbürfniffcn entblößte

"Armee von 15000 Wann, unter ftüljrung bes (Mcncralä Vincent, naluu

gegen (£nbc 2cptcmbcr 1794 itjren rurdjmarfd) burd) ^ianben unb

mürben bie sJl)fannfd)aftcn in bem 2täbtd)cn unb beu nädjftgelcgcncn

Dörfern cinquartirt. hierüber ift in bem alten iüürgerbud) ber 3tabt

Stauben loörtlid) 51t lefen :

„flugcfcl)cn am neun unb ^von^igften tag mouatl)* September

„im iatjr ein taufenb fieben l)itnbert neunzig vier ein fransöfifdjcS

„Wilitärcorps von ungefähr fünftel)!! taufenb mann tl)cils füßer,

„tl)cil$ Leiter unb Artillerie nadjmittag* von einer Uljr an biß

„fed)* burdjpaffirct ift uub tljcils l)ier geblieben ift, fo baß bin

„ben barauf erfolgten Ritten Cctobcr bic ftabt Acci.se nidjt bat

„auf ben gcivöf)nlid)cn lag erften Cftober verftengert werben."

©tc fcfylimm unb rücfftduslos bic 3olbaten ba^umal unb fpäter in

beu Cuarticrcu Rauften, barüber Ijörtc man von allen leiten nur bic

bitterften .Silagen führen. Meid) beim Xruppeuciumarfd)c fi1)ou gab cd

Söcfdjtoerbcn über Wißljanblungcn unb $cbrücfungcn von CSivilpcrfonen

burd) Militär bobeu unb niebereu (Grabes«.

Tiefer erften bebeutenbeu (rinquarticruug folgte für;, barauf bic

vom Wcncral Cluipeloux verorbuete SRcquifihon von $ferben, bic für

ben Transport ber ,Stricg*,}uful)rcn beftimmt ivaren. ^e^tercr (General

ließ biefcrfjalb nad) ^iauben fätnintÜAje ^ucjpfcrbe au$ allen vom .frod)--

gcrid)t $ianbcn abhängigen Crtfdjaftcn, fotvic au? mehreren naheliegen;

beu .'perrfdjaften fommen, aus iveldjen er <>2 ber tauglidjftcn auoiväbltc.

Ginige "Uionatc fpäter bcfd)lagnal)mtcn bie frau;,öfifd)en (Sommiffärc,

ätveefs ^erbringung nad) (5d)ternad), bic fcl)r bebenteube Waffe (betreibe,

iveldje auf ben ^eljntfpcidjcrn bc* ^iaubeucr 2rf)loffcs lagerte, foivie

bic nid)t uiiubcr bebeutenbeu ^orrätljc bc$ Irinttarierfloftcrs, unb ent*
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^ogcn baburd) bcr (Mraffd)aft einen Wetcfjtfjnm, meldjer ba$ Grfparnifl

dou fdjicr einem 3al)rl)unbcrt mar.

riefen erften Stcquifitioncn gefeilten fid) furj nad) einanber nod)

nadjfolgenbc 511

:

Tie Don bcr Commission centrale et superieure oon Belgien am

13. Januar 1795 auggcfdjriebcnc 3djufc9tequifition, bic auf $cfcl)I bc$

fr. ^olte^tcpräfcntauten, batirt Dom 11. Sanitat 1795, Dorgcnommen

nuirbe. (Sä Ijattcn 511 liefern: bic 3tobt ÜManbcn 48, bic Wraffdjaft

^ianben 289, bie $crrfdj>cft SDaÄbttrg 231, bic $errfdmft Heuerbüro, 226,

bic fterrfdjaft Citren 53, bic £crrfd)aft ftalfcnftcin 14, bic £errfrf)nft

©tolacmbnrg 12, im Jansen alfo 873 $aar £d)uf)e.

Tiefe ^utfjcilung mnrbc bnrd) ben Magiftrat Don 8t. £mbcrt am
21. Januar 1795 Dorgcnommcn, bcr ben $cfc!)l erhalten f)attc, au3 bcr

$roütn3 8Ü|embnrg nebft terres franches 23400 *paar 3d)uf)e $u

liefern.

Tic äRunijipalbcamtcn lofficiers munieipaux) bcr @*raffd)aft 3Han*

ben hatten bic Don bcr (Mraffdjaft 3U liefcmbcn 289 *Jkar Sdmljc auf

bic einzelnen Wcrid)t£barfcitcn Dcrlcgt, toic folgt

:

Ruf bie justice Settel 8 ^aar, Surläfjaufcn 83, ßrudjten 11,

Wctdjltngen 25, $ocsborf 11, 9J?cttenborf 123, ÜioÜ) 11, Söallcnborff

19, {ufammen 289 $aar.

Tic iRcquifition bc£ Ijicfigcu Agenten bcr Commission extraor-

dinaire für 92af}rungdinittcl für bic Truppen bcr fran^öfifdjen Oiepubltf,

Lacorabe, Dom 21. prairial III. ^a^rcö (9. Jnni 1795), monad) bic

Munizipalität bcr £tabt ÜManbcu bcmfclbcn ein geeignetes $ourragc*

Magazin ;,u ftcllcn Ijatte (afin de contenir tous les grains et four-

rages qui doivent ctre verses ä Vianden). Ticfeä Magazin befanb

fid) an Ort nnb Stelle bei hantigen Sdjcunc (HicrcnS, in bcr #i6r*

Zen bad).

Tic Don bcrfclbcn l£ommiffton am 18. ^uni 1795 auägcfdnriebcnc

töcquifition Don ftrüdjtcn nnb ftourragc. Tic Munizipalität Don ^ianben

mar beauftragt, in >}cit oon fünf lagen 100 Rentner heizen, 400
ßentner ftorn, 300 Rentner Werfte, (XX) Rentner $cu, 400 Rentner

§afcr unb 300 Rentner Strof) in'3 Magazin nad) Ticfird) abzuliefern.

(Sine anbere am fclbcn läge nnb Don bcr nämlidjcn Gommiffton

ausgcfdnricbcuc : Tic Munizipalität dou ©ianben t)attc allbort in bcr-

fclbcn 3citfrift 50 3tiirf Cdjfen, .*)0 Stncf ttüi)c unb 75 §ämmcl 311=

fammcu )it bringen.

Tic Weib Gontribntion Don 13016 Horms, 2 S. unb 6 D., meiere

burd) einen ^cfdjlufi bcr ^olföDcrtretcr bei bcr sJiorb*, fotoic bcr Sambre-

unb Maas* Wnucc, Dom 28. prairial III. ^aljrcs (18. Juni 1795)

auferlegt nutrbc, unb bie in $cit l,tm ^ Tagen bem Bürger Deshayes,

TR)
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_3al)liiicif!cr bcr flrmce im .frcr^ogtlnun £ü£cutburg, eingeölt mcrbcu

inuftfc. bcr bicsbc^üglidjcn ^ertl)cilung$liftc auf bic ®raf)djaft

^ianbcu it. f. n>. figuriert

bic 3tabt il>ianbcn mit . .

.

. 600 Fl. :\ 8. „ D.

bic (Mraffdjaft ^ianben mit 4726 — H — 6

bic .pcrrfct)oft Dasburg „ 3240 — <> — :\

bic „ Wcucrbttrg M 2669 —13 — 3

bic franchise $}armcilcr „ 718 — 4 — 3

bie .ftcrrjdjaft Curcn „ 74;} —10
»»

bic
f( ftalfcnftcin „ 164 — 5 — (>

bic „ 2tol$cmburg „ 147 — H — 9

^ufammen 13016 Fl. 2 S. <> D.

(Orortfcfcung folgt.) Tu. Bassing.

a&*|d)tajtlia>r ptklilirfi

auf bie im ($roftf)er£ogtf)ttm gttgembttrg bi&tyev erfc^tenenett

&eitun$tn unt> ^dtfdjnfteii.

IL

Journal historique et littöraire-

£od) fommen mir jefet auf bic «cfd)id)tc bc* platte* ^urürf

:

£an basfclbc Don bcr l)öct)ftcn ^cbeutuug mar, erfeljen mir aus

bem Willige einer „Requete du sieur Sehmit-Brück
,

imprimeur a

Luxenibourg, ä la Deputation des Etats du Grand-Duche de Lu-

xernbourg", oom 24. ÜMärs 1*20, in mcldjcr es mörtlid) fjeiftf : „C'est

vers ce temps (en 1784/ que fut imprime (ehez les heritiers d'Andre

Chevalier) le Journal litteraire du savant Pere de Feller, qui

comptait dans le nombre de 2500 abonm's toutes les tetes eou-

ronnees de l'Europc".

9ind)bcm tfaifer ^ofcpl) H« mit feinen fird)cnrcforniatorifd)cn Plänen

l)crnuögcrücft mar, trat iljm P. de Feller im „Journal liistorique"

auf baö (£ntfd)icbcnftc entgegen, (£# brandet um barum nidjt SiMmbcr

311 ncfjmcn, menu fQcvv Würth-Paqnet inari) bem $krid)tc eine* $Mo-

graptjen ^ofcplj's' II.) fd)reibt : „Des l'annee 1781, le Conseil prive

se eontbnnant aux ordre« de la Cour de Vienne, avait fait sur-

veiller le Journal liistorique. Sur de nouvelles plaintes le Conseil

prive chargea, par une lettre du 1(> juin 1783, le President du

Conseil souverain de Ltixembourg, de surveiller personnellement

ce journal." £ajj bieje „surveillanee u
red)t ftrenge gcmci'cu, crfcl)cu

mir au« bcr Xfjatjadjc, baf? in ucrfdjicbcuen Lieferungen ftatt bc$ burd)
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ben „Coramissairc-examinateur" gcftridjcncn $crte£ nur fünfte ( )

lieben. Tic CIcnfiir aber errcidjte iljreu f)öd)ften Wrob ber Sdfärfe feit

.V)crr Du Rieux ^TnfmiQö T^cmbrr 1 787 an ben Bruder bc$ „Journal"

ein 3d)icibcn gerietet fyattc, bem mir folgcnbe Stelle entnehmen : „II

est serieusement defendu au Redactcur du Journal de Luxembourg

de glisser plus ou nioius ouvertement dans ses feuilles des refle-

xions contraires k l'esprit des idees de 8. M Ce journal

doit etre remis ä la censure du eonseiller Du Rieux, et il doit

en etre envoye deux exemplaires au gouvernement general, iinme-

diatement apres la publication." 3o finben iuir Stellen geftrietycn in

ben ."peften oont 15. £ejember 1787, 1. unb 15. Januar, 1. unb 15.

frebruar 1788. Qn ber Lieferung oom 15. "Diooember 1790 oeröffent=

lidjtc de Feller ben Xejrt aller biefer Stellen.) (Snblid) war bic Sang^

niiitl) ber Regierung 311 (Sube. „Un edit du 26 janvier 1788", fogt £err

Würth-Paquet, „supprima le Journal historique, „parce qu'il avait

degenere depuis quelque temps en libelle seditieux." 3d)0U mcl)r als

ein 3al)r früher, betmr baö Uutcrbrücfungöbefret erfdjicn, mar bic offizielle

(irfläruug abgegeben roorbeu : „Si Ton y trouve la moiudre ehose

contraire aux dispositions du Gouvernement en uiatiere ecclesiastique,

son journal sera interdit." (Lettre de M. Le Clerc a M. Gerden,

5 fevier 1787.) — „Apres la publication de l'<Sdit,
u

jagt Abbe de

Feller, (15. £c5cmbcr 1793,) n le barou de Feltz ra'ecrivit le 26

fevrier 1788 : „Vous paroissez afflig6 de la proscription de vos

feuilles. Vous deviez vous y attendre. Vous pouviez leur eViter

ce sort : mais si vous vous etes cru oblige de consacrer votre

pluine ä la defense de la Religion (car j'ai trop bonne opinion de

vous pour croire que vous n'ayez pasete de bonne foi) en ce cas

vous devez trouver votre consolation dans le motif. Je suis bien

d'aecord avec vous sur le principe d'un si genereux devouement,

mais pas sur le fait."

£a« $latt mar oom 1. Sluguft 1773 bist zum 1. ftebruar 1788

cinidjliefUid) gebrueft morben „A Luxembourg, chez les beritiers

d'Andiv Chevalier, vivant Imprimeur de feu Sa Maj. l'Imperatrice-

Reine Apostolique. Avec privilege de Sa Maj. Imp. et Approbation

du Oommissaire-Examinateur-. De Feller fal) fid) nun gcjmungen,

feine Reitling anbermärt* bruefen 311 (äffen, hierüber faßt .frerr Würth-

Paquet : „De Feller publia son journal ä Liege jusqu'en 1790.

Les annees suivantes furent imprimees a Maastricht chez Frangois

Cuvelier." hierin aber fönnen mir un? mit unfernt gelehrten Wefd)td)t3=

forfdicr n i d) t etntterftanbea erflären. CSr bat anbere ©djriftftcller gang

einfad) abgefdiriebcn, ol)nc fid) uon ber $£at)rl)cit iljrer Slusfagen ju

überzeugen. $LMr finb int $tcfifec ber Jatjrgängc 1777 bis 1794 bc$
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„Journal historique". £ic Lieferung öom 15. ftcbruar 1788 < t» i c crftc

mclcije nidjt meljr ju Suremburg gcbrucft würbe) ebenjo gut wie bic

fc^tc Dom 1. 3uU 1794 ift gcbrucft „A Maistricht, chez Franyois

Cuvelier, Imprimeur-Libraire, sur le Vrythof. Et se trouve a Liege,

chez J. P. Bassompierre, Imprimeur-Libraire, vis-ä-vis Ste-Catherine."

5Pergleid)t man beifpietöweife bic Lieferung oom 15, ftebruar 1788 mit

irgenb einer ber folgenben, felbft ber allcrlefcten, fo finbet mau genau

bicfclben Inpen, ba^fclbc £itelclid)e
, bicfclben Ziffern. Wr tjaltcn alfo

an ber Meinung feft — unb $war fo lange mir nirfjt burrf) ftidjfjaltigc

SkwciSgrünbc Dom ftcgcntljcil überzeugt finb — ban ba* ^iatt ntrfjt

SU 2üttid) gcbrucft worben ift. ©ic cö fd)eint, &at folgenbe Kote (wif

bie mir erft nadjträglicf) geftopen finb i, flnlan gegeben, ,}it ber Meinung

ber $rucf bc$ „Journal historique" fei jutrft nad) ^üttidi unb fpätcr

(1790) nad) ÜDiacfiricfjt oerlcgt morben. „Si les eirconstances m'enga-

geoient ä transporter ailleurs l'impression du Joumal <ce que je

ne crois cependant pas devoir arriver), mes lecteurs n'en devroient

pas concevoir la moindre inquietude : ils seroient au centraire, au

moins la plupart, plus promptement et exaetement servis, par la

precaution que j'aurois de rapproeher l'ouvrage du eentre de la

souscription." (1. üDfai 1790.;

^anb CLXXIX ift ber Icfetc, meldjer bic fortlaufenbe ßaljl ber

93änbe ber ganzen Sammlung oufmeift Tic folgenben ^aljrgängc tragen

nur bic 3af)rc^at)t unb bic rcSp. Slufidjrift Tome I, Tome II, Tome
ni. 3>afe feit bem 15. ftebruar 1788 bic ©orte nAvec privilege etc.«

nicf)t mcf)r auf bem Titelblatt ftguriren, ift mol)l fclbftocrftänblicf).

?lbcr oon nun an finben mir barauf foigcnbcö Wotto : „Neque te, ut

miretur turba, labores, contentus paucis lectoribus*. (tfad) jollft

bu, aufrieben mit wenigen Sefern, nid)t arbeiten, bamit bief) bie Wenge

bewunbcrc.i 2Mtt feiner Silbe erwähnt de Feller in bem ^weiten ftc*

bruarfjcftc 1788 beä fatfcrlirfjcn Uutcrbrücfnngabcirctcci feine« platte*,

nod) gibt er ben Otrunb an, weftyalb bas #latt anberwärts gcbrucft

werbe, ©rft im närfjften ."pefte (1. War;, 17H8, finben wir folgenbe

Stelle : „Ceux qui s'attendent que dans le premier moment de

loisir et de liberte, je me repandrai en reproches eontre les instru-

mens de mes disgraecs, auront Heu de sc detromper. A la vciitl,

je ne renonce pas a jouir un jour de In raisonnable satisfaction

qui nait d'une apologie solidement diseutee, et exprimee avec

moderation qui, peut-etre mieux quo les raisons meine, s'assure

le jugement du public ; mais ce moment n'est pas venu. Je suis

encore a l'epoque oü le tempus loquendi et tempus tacendi (bic

ßeit gum iUcbcn unb bic $cit ;,um Sdjwcigcn i doit me servir de regle,

et justifier le sacrifice de tout ce que j'ai ä dire." £af? bic $af)l



bcr Abonnenten bes „Journal historique" gemif? fct>r bebentenb .obgc^

nontnien Ijattc unb de Feller ben SRutJ faft ocrloren l)ättc, weiter biefe

3ctrfc^rtft 311 ocröffcntlid)cn, finben mir bnref) folgcnbcn $ajfn£ (15.

Sftooember 1789) beftätigt: „Ccla n'empechera peut-etre pas que je

n'abondonne dans peu cet ouvrage periodique, devenu ä peu-pres

nul par une inquisition destruetive et eerase sous la masse d'une

iniquite imperieuse ä laquelle bientöt rien n eehappera. Le projet

d'unc solitude lointaine nie poursuit d'une maniere invincible, et

s'emlx'llit a mesure que le tableau des choses qui m'environnent,

devient sombre et triste." Tod) biefe traurige Stimmung bauerte nid)t

lange. <Sd)ou im folgenben .v^efte (1. re^ember 1 789 r fdjrcibt de Fel-

ler : .,Des gens nuxquels je ne dois pas seulement de la conside-

ratiou , mais tonte sorte de detcrenee, 011t desapprouve le dessein

d'ensevelir nion existrnce litteraire dans une solitude igno-

ree. Elles n'ont pas fait attention que ee dessein tenoit aux cir-

eonstanees qui le rendoient raisonnable : mais si ccs circonstanees

viennent ä chnnger, eomme il v a quelque apparenee, a Dieu ne

plaise que je prefere une eommode inaetion ä un travail penible,

mais d'une utilite quelconque !
u Auf bic an de Feiler gerichteten

Anfragen, er möge firi) rechtfertigen gegenüber bem Verbote, moburd)

fein 5Jlatt unterbrneft morbcu, antwortet er '1. 9Här| 1790): „Je

moeeuporai de ee que m'ecrit un correspondant Franeois touehant

les pieees apologetiques de ee Journal eontre la proscription qu'en

a fait, en 1788, le defunt gouvernement. J'ai cm jusqu'ici que

eela auroit l'air d'un egoisme un peu raneuneux , et que le motif

de la proseription, qui dans le teins meine etoit, au jugement des

gens de bien, une justifieation suttisante du proserit, l'etoit devenue

meine pour la multitude, par la sanetion des ovenemens, si puis-

sante sur l'opinion. Je retlechirai neanmoins eneore sur cet objet,

et ferai ee qne la prudenee, unie ä la justice, nie conseilleront de

faire. Dans tous les cas le public connoitra la nature des griefs

du gouvernement, par les lacunes faites par le censeur avant la

proseription absolue, lacunes que je remplirai, eomme je Tai deja

dit, par d<s feuilleta qu'on pourra placer a leurs endroits respec-

tits.
u sJfatürlid)crmcifc mar burd) ba* Tefret 00m '2C>. Januar

1788 uid)t allein bcr £rucf, fonbern and) ber
s
-i*crfd)lcitf bes «Journal

historique" in ben bfterreid)ifd)cn 3taatcn oerboten, ^n bcr Lieferung

00m 1"). I^cmbcr 17M beftagt ftd) de Feller bitter, bafj „les Presi-

dent du Couseil et les tiscanx de Luxenibourg u
fid) bem (Eingang

bcö platte!? in'd üurcmburgifri)e mibcrfctjtcn , obmohj fie ronflten, dür fic

Unrcd)t Ijättcn. CS'benfo beflagt er ben großen 3d)aben , meieren mau ben

CS'rbcn bcr Familie Perle 1

s
Jiari)founncn oon Andreas Chevalier) ^ugc=
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fügt fmbe burd) bic ,,mutilations. dcgradations, enlevemens, confis-

cations. suppressions de cot ouvragc." — Wie mir bereits! oben be

merft, mußte de Feiler bei ber Slnnöfjerung ber fran^öftfd)cn SRepuMtö*

truppen iiütttd) Derlaffen unb bamit mar feiner jonrnaliftifdjen Ifjätigfeit

ein ßtcl gefefct. $ic tc&tc Hümmer crfd)ien, mie fdmn gefagt, am 1.

3uti 1794 .3>er «bonnementfpret« auf biefes $latt war Anfang« 8

Livres unb fpätcr 12 Livres jäfjrlid).

«pören mir nun nod) §nm 8d)luffe, mie einzelne Tutoren fid) über

biefc Leitung unb bereu SHcbafteur äußern :

Ph. Bourxon : „Le Journal historique et litteraire de l'abbe de

Feiler, imprime ä Luxembourg, puis ä Liege et a Maastricht, etait

une autre publication periodiquo que son redaeteur ecrivit presque

lui seul pendant plus de 20 ans. Ce journal parut du mois d'aout

1773 jusqu'au juillet 1794. De PVIIer etait uu eerivain infatigablc.

un homme tres-erudit et d'un rare merite ; mais sa fougue l'eni-

portait trop souveut. C'ötait un journa liste unguibus et rostro. u

(mit ftrallcn unb mit Sdjnabel.)

Aug. Neyen : „Son journal, eerit d'une maniere souveut tres

acerbe a l'article politique, lorsque l'auteur appreciait les reforines

de Joseph II, ne laissa pas de lui susciter un grand nombre d'cn-

nemis k la Cour, mais surtout la haine iinplacable de l'Empereur

qni voyait en lui un antagoniste infatigable contre ses prqjets no-

vateurs non suffisainment nourris peut-etre. Aussi le pauvre abbe,

ex-jesuite, eut-il bien des tribulations ä subir, se voyant. pour

ainsi dire, traque partout comnie un criniinel d etat et oblige fina-

leinent de fuir tantot dans une houillere pres de Verviers, ou du

fond de la terre il ne cessait encore de laneer des manifestes

contre ses persecuteurs, tantöt a Breda, tantot a Ma-strieht , . . .

.

Si nous osons porter sur cet lionime un jugunieut inipartial, nous

disons que son infatigable aetivitc, si eile avait ete dirigee saus

passion, aurait pu amener des resultats preeieux ; tandis que la

maniere dont il a use de ses vastes connaissanees a produit des

suites peut-etre opposees k Celles qu'il nonimait les empietements

de TEmpereur sur les libertes religicuses et publi(jues. .... Bien

qu'il füt ainsi d'intentions droites, mais souveut empörte par son

imagination vive, on est, ce semble, en droit de le critiquer pour

le peu de mesure qu'il a mise dans ses discussions politiijues et

litteraires."

Ter a n o n m c $t c r a u * g e b e r ber 7. Auflage bc£ „Dictionnaire

historique" par de Feller: „En se devouant ä la profession d'honiine

de lettres, il resolut de consacrer sa plunie ä la eoniposition d'cerits

utiles, surtout ä la religion : et en cfi'et, bientot il en mit plusieurs
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au jour. II continua d'eerire jusqu'en 1787 qu'eclata la revolution

braban^onne ; on sait qu'il y prit part, qu'il ecrivit pour eile et

qu'il fut charge" de rediger le recueil des picces imprimees alors

pour soutenir l'insurrection. Les innovatious de l'empereur Joseph

II, le danger dans lequel ces innovations mettaient la religion

eatholique, les atteintes portees a la sainte doctrine, le bouleverse-

ment des seminaircs et des eeoles ecelesiastiques, pouvaient sans

doute exeiter le zele de Feller, et il lui etait bien pennis de se

prononeer contre des mcsures t'unestcs ; mais du bhune qu'elles

meritaient, ä lapprobation de la revolte eoutre le souverain, il y
a bin, et il nous parait difticile de justifier de Feller dans tout

ee qu'il tit et ecrivit sur un sujet si delieat Le journal et

eelui qui est intitule Olef du Cabinet, a la partie litteraire duquel

de Feiler avait travaille, eoiitiennent un grand nombre de disser-

tations sorties de sa plume, sur toutes sortis de matif>res, mais dans

lesquelles il ne manque jamais
,
lorsquc Toeeasion s'en presente,

de parier en faveur de la religion et d'en combattro les adversaires."

£er $(u$fagc bc$ Gerrit Würth-Paquet gemäÄ, äußert fid) Juste

tu feiner „Histoire de Joseph II* (tomt- I . p. 172 et 255) nüe folgt:

„Le redaeteur du Journal historique. l'abbe de Feller, avait

trouve un asile dans la prineipaute de Liege. Poursuivi et traque

de tous eotes par la poliee autriehienne, il fut se cacher en 1789

dans une houilliere, dit-on, au tbnd de laquelle il etablit une im-

prinierie. C'est de la que tous les matius sortaient clandestinement

les feuilles revolutionnaires (sie!), qui se repandaient ensuite avee

profusion dans le pays, sans que les limiers autriehiens eusseut

Fadresse d'en saisir les distributeurs."

CueUcn: Annale» d'Arlou. XIII, 231-233 ; XVI1T, 253-258
;
XXI, 593-

594 et 597—598. — Puhl, ftreheol. du Lnxembourg. VI, 64; VII, 77 ;
— P

du Bäcker S. J. L»'s Kerivains de la Oonipagnie d»* .Jesus. Liege (186*9—1876.

3 vol. in fol.), I. 1809—1X20 et 111,2174—2175. — Dr. Aug. Xeven. Riographie
luxembourgeoise. I, 192—195; II, 121. — Patria belgiea. Fjnvelopedio natio-

nale, ou Expose metlindiqiie de toutes les connaifBances relatives ä la Belgnjue
aneienne et modern», plivsique, social«» et intcllcctuelle. Bruxclles (1873— 1875,

3 vol. gr. in H") III, 3(55 — P. Fr. Xav. dp Feller. Dictionnaire histori^u^.

Septienie edition. Paris (MDCCCXXVII-MDCCCXXIX. 17 vol. in 8") I. I—x.
las ihkrf felbft tu ber ^itiliotfjef ber t?iftortfd)cit 2cttion bc* s\. (*>. Qnftitutes

311 tfnrcmbura,, foiuie tyeihucife in unterer eignen ^tbtiot^cf.

M. Blum.

(5rrd)id)tf örs ©nfrs iniii brr fitrrfdioft Cuüinp,
quellenmäßig öörgeftrUt non ft>. ^orn.

I.

L i 11 1 C i I lt I! iL

^ebe Crtidinft, fei fic in ber Weflemuurt and) nori) fo umuiiebulirt)

,

v
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bat ihre eigentl)üiulid)c ökfd)id)te, unb es ift genuj? nid)t ofjnc ^ntcreffc,

^11 erfahren, roic bie Ü)Jenfd)cu uergangener Reiten bort gelebt unb ge=

arbeitet haben unb mcldjes iljrc 3d)icfjale im t'aufe ber Reiten geroefen

ftnb, bis fid) bie gegenwärtigen Verl)ältniffc licransgcbilbct haben. Hitf

gäbe biefer glätter ift es bie gefd)id)tlid)e Vergangenheit bes ehemaligen

.pofes imb ber alten (%unbf)errfd)aft oon Lüllingen bat-aufteilen, fomeit

biefelbc aus ölten Urfunben unb Irabitioncn ermittelt werben tonnte.

Senn and) bie Crtstrabition berürffidjttgt mürbe, fo gefdjah es bod) nur

in ben fallen, wo fie mit Qutljentifdjeu Cuellcn übereinftiminte unb

bicfelben beftätigte. JJm Uebrigen ift nur gefd)id)tlid) Verbürgtes aufge-

nommen »orten.

2. üncllcn.
£ic ftrunblage nodjfolgcnbcr Darftcllung ber ©efd)id)tc fiuüingen«

bilben :

1. ©in (Meridjtsbnd) bes « r u n b g e r i d) t e * üon 8u(*

(ingen. XiefeS fogenanntc „Sdicffen^ ober Verhaltbud)" beginnt mit beut

3al)r 1501 unb ift weiter geführt bis jnr «nflbfung bes $crid)tes 1794.

(Ss enthält (hb unb .Slaufaftc, Steuerliften, (Srnennungsurfunbeu :e.

2. C5inc Sammlung oon ^l f t e n auf Pergament ans bem

14. bis 17. 3 a^ r ')un0frt - enthalten bie Wefd)äfte ber jeweiligen

£errfd)aftcn.

3. Weitere Ü f t c n ft ü cf e auf g e m b l) n l i d) e m Rapier aus

ben 3 a
?)
rcn —1801, besfclbcn 3 n^a^es wie bie Pergamente.

5. X"ic ^rojefafte in Wcrid)tsfad)en ^wifdjen ben ,'pcrrcn be

söoonllc eiuerfeits unb ben (Einwohnern oon Lüllingen anbrerfeits unb

l^artmiliau oon 3Hroi(j gegen gfrang oon ^aul be CSustine, (trafen oon

Wtit$. Vk)c pro^effe mürben megen oerfduebener iHedjtsanfprndje bei

niedreren ^nfaiW" geführt.

Tic (Sorresponbenj bes Söaron 3R, oon 93iwifc. (37

Briefe; mit feinen Slboofateu Cuirini) unb be la Fontaine 511 ^uremburg.

0. (Sine $ r 0 f d) ü r c , betitelt : Notiees gt'nealogiques et biogra-

phiques de la faniille Rischard de Clervaux.

7. ^ ufa muten getragene 91 Otiten aus ben ardjäologifdjen

s$ublifationcn ber M l)iftorifd)cn Scftion" bes ^nftitutes $11 Vurcmburg unb

^ittbeilungcn alter teilte bes Dorfes.

3. $cr ^iame ber Crtfdjaft.

9lad) 9lnfid)t bes .*pcrrn oon Wmife märe ber ^amc ber Crtfdjaft

herzuleiten oon bem Wrünber unb erften (^erid)tstjerrn bes fjiefigcu -frofeS,

weld)en er Silier ober Füller nennt. 3M einem Briefe — 30. ^uli 1709

— fdjrcibt er mbrtlid) : r La S<'igneurie de Lullange, en L'ann 1002

apartenoit a la fnuiille de Lillrr ou Luller. u ^n einem anbern —
22 Cftober 1709 — „Mes predecesseurs Jousques a inoy an avons
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toujours Ete en possession depuis plus de 800 anns, depuis les

Seigneurs de Liller dont La Seigneurie a prisse le noin et premiers

fondateurs de mes voueryes de servitude." einem 5(uffa^ über

bic (Stttmologic ber lurembnrgifdjcn Ortsnamen (Kr$. sßubl. ^afyrg«

XIII, 3. 52), \\\ad)t bc la Fontaine bic SBcmcrfung, bop Lüllingen

oon bem (Sigcnnamcn Jt!ut ober ^ullo herzuleiten fei. £icfe ÜWott-i gewinnt

an 3Bal)rfd)cinlid)fcit, wenn man annimmt, baft i?ullo ber lattiiifirtc

92ame jenes* Miller fei, ben $mrou oon SBtmtfc als ben (Srünber oon

Lüllingen bezeichnet, ^eboef) fjat anet) fe^on ber Über aureus ber Slbtct

(Sd)tcrnad) bie kantet! Lulligae unb Lüllingen. (3teI)C : Wrd). Sßitbl.

^aljrg. XVI, 3. 12 unb 15. ?(ud) in iöanb XXXVI, ©. 147. N°' 746

u. 747; 8. 313 N° 1491 finben mir ben Tanten Lüllingen.) 3n ben

übrigen mir 3ugäuglirf)cn papieren l)obc td) nodf) folgenbe abmctcfjcnbc

3d)rcibartcn gefunben : Lollingen, Lullenges, Lullingae.

4. Soge b c d $orfc$.

Lüllingen liegt ungcfiiljr fieben Kilometer in fübiocftlidjcr iHidjtung

uoiu ttnutonnlort Glcrf entfernt. £ic beinahe glcidjc (Entfernung tton ben

beiben nädjften dürfen $ügcn unb Höningen betrögt je &mi Kilometer.

X^ae £orf bcfteljt aus juxi $)äuicrgruppcn, bereu eine auf einer Ifjal-

fol)le liegt, mäljrcnb bie onbere fid) auf einer lcid)tfteigcnbcn 2(nl)öf)e

ausbreitet. 3Me erfte ©nippe stylt 21, bic gtoeitc 10 2öol)nI)äufcr. £ie
N#farrfirri)c, oom Wottcsacfcr umgeben, bel)errfd)t bic .§öl)c. Dicfclbc tft

im Jaljw 1717 erbaut morben. Sieben bcrfelbcn ftefjt bas 1888 neuer*

richtete
v^farrl)au*. 3>ic meiften .päufer finb öon einfacher unb gcmöfjn*

lidjer Bauart ; einzelne bcrfelbcn flammen nod) aus ben Reiten ber groljn*

Ijcrrfdjaft unb tragen and) nod) beute bic urfprnnglidjen alten Wanten.

5. iBcuiUf er un g.

©on Anfang an mar Lüllingen eine jener flcincn ttcf)öferfd)aftcn,

mie fic in ben fränfifdjcn Reiten aus ben römifcfjcn Wicberlaffungcn

gebilbct mürben unb aus meldjen fid) unfere meiflcn fpätcren Dörfer

cntmicfclt l)aben. (Sine ^olfs^äfjlung oon 14(59 gibt in Lüllingen neun

ftcuer b. I). Jamiticn an : Denombrement de la Prevote de Bastogne :

Item en In rille de Lullenge (y) at neuf maisons dont eu at deux

appartenantes ä Colignon de Recoigne et trois aux moisnes de

Vienuc et une aux hoirs Jehan de Gressenich de Kulant et les

aultres sont ä monseigneur, servans d'armes et de chevalz. La
haulteur est del tout ä monsr le duc." ^(rd). ^ubl. XXXVI,
3. 200). ^n ben beiben folgenben ^aljrfjunbcrtcn ^äfjlcn bie Tabellen

unb baS 6krid)tsbua) fogar nur fcrf)S bis fieben
s
4>ogtcien. £)err £cri)ant

$robft (f 1894, im Älter oon nabelt HO Jafjrcn,) oerfidjerte mir

micbcrl)olt, ban 311 feiner 3 u9 CIl *\5c it mir fieben §äufer in ÜuöingeH
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gewefen ieien. .freute säl)lt ber Crt breifug .päufcr mit ungefähr 180

föntoofjnern.

6. (£ultu*.

ißMe aus bcni sJ$farrard)io ,}u erfeljeu ift, mar Lüllingen bis tief in

ba* Mittelalter fjincin ftetS eine felbftftänbige Pfarrei. J$n beut 2rf)enta=

tismu*, metdien *pf>ilipp II oon Spanien im 3at)r 1572 für eine pro*

jeftirte SMbeefc Snremburg linttc nufftellen laffen, figurirt Inningen als

eine Pfarrei bes Defanateö Staoclot < 3icfjc Bertholet toine VIII p.

88). Lüllingen ift maljrfdjeinlid) uom 1)1. ftuboen ober feinen Miffionären

rf)riftianifirt morben. XMcfc Vermittlung mirb nahegelegt bnrd) ben Um*

ftanb, bap bic (Sinmoljner alljäfjrlid) am Freitag nad) be$ .'perrn $)im-

mclfaljrt eine SBalJfaf)rt sunt 1)1. Sluboen, bem ttirdjeupatron Don 9iie=

benoampad), mad)ten, bort ttjre Salinen opferten nnb mittel? oicr Skier

nueber erfanften. ( Sieljc : (Smgling : „ber 1)1. 9tnbocn." ©. 33—34.) Seit

bem Jsaf)r 1801 mar e$ eine biid)öflid)c Pfarrei, biet c* bnrd) Mgl.

©roffö. 93efct)luB oom 24. Januar 187:'» and) ftaatlicfjerfeite anerfannt

nnb mit *ßfarrgcl)alt botirt würbe. ittirdjl. Anzeiger 1873, N° 5. S. 24.)

i Sortierung folgt).

£ttterarifd> ftanttäteit.

P. Nilles Nie. S. J. 3>er jduncrjbaftc Hrcujiueg Christi nebjl einem furjen

Unterridjt über ben Urfprung, bic &*icf)ttgfeit nnb bie Siorttjcilc beS b,etligen Sta=

tionSgebetess. SRit (irlaubniö ber Cbern. Vierte Auflage. 3'tnSbrurf. J^eltcian

ftaud). 1895. Pet. in 8°

Kernig Alexander. Sanft Barbara sBüd)lcin. tfcbcnSgcjaiirftte, Anbad)t$rUe*

bunger nnb Cicber Gbjen ber fjeiligen Jungfrau nnb SRarfyrltt Barbara,

©dmfcpatronm in ber Sttrbcftuubc. SKit tirdjlidjcr Approbation. 3»ueitc Auflage.

Aadjen. 3gn. Sdjwcitjer. 1895. Pet. in 8°.

Hoppes Joh. Jos. SMgr. g-aftenbirtenbrief für ba« 3ab,r 18%. l'uremburg.

2t. ^aulu^ÖJefcafdjaft. 3n 4°.

P. Jeanroy Vincenz. Steiner iMonat bc* tjeiligen 3ol)onneö bc* (Swangeliflen.

(mt bifd)öflidjer Approbation) Vureutburg. St. $au(u* ©cfcllfdjaft. 1895. in IG0

Kreuzweg. (2>er beilige) unfcreS Gerrit uiib .vieilanbei 3ff» Gbrifti. SWÜ

bifd)öflid)er ©euebmigung. t'ure.nburg. St. tynilu« (McfeUfd)aft. 1895. in 32".

Statuten be« ^riefter UnterftüOung*r>ereinefii ber Eiojefc ünremburg. i'urciuburg.

St. tyuiIud-QMeQfdjaft. 1894. 3n 8°.

Priester-Unterstützungsrerein. äöeridjt über bic oicr erflcn ^ertualtnngdjabre.

euremburg. St. ^aulu« ®efcllfdjaft. (1895). 3:n 8°.

Ritus inventiturae et profe^nionis in Online Koligionnrum tertia- rcgul&\

S. Francisci, de Saneta Elisabeth dictanun. Luxemburg!. Typographia ad

S. Paulum 1895. gr. in 8°.

3n ber 3eitf(tjrift <L'Emulation : Puhlieation monsuclle de la Societe

centrale d'architectun« de B<»lgique> befinbeu firf) folgeube Arbeiten unfereö

©ereindmitglicbe* : Knepper-Gleesener Jean-Pierre : l) Lo calcul applique"
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ä la d^monstration do la stabil ite dos eonstructions. (Avoc 6 figur«*s).

X° 1, p. 8—10. 2) Porte-a-faux des fprotcg d'nne t'glise ih> campagne.

(Avec 2 figures). N° 5, p. 78— 71».

^eftfdirift jum fünfjigjäbrigen "JtmtSjubiläum be* .fterrn ^rorfiinfpcftor« J. P.

J. Koltz. 28 @. in Hu . tfuremburg. P. \Vorr6-Mertens*. Tiefe« Sdjriftdjen,

»ueldjeS bie beiben (ttefellfdjaften „^auna" ltnb ,,3tatantfd)e ©efcüfdjaft" ibrera

^räftbentcn resp. il)rem ^irc-^räfibrnten gtl beffen 50jäf)rigen ftmtöpibilämn

bieten, berid)tet in tfürje über bad &*irfen biefc« uerbienftoolien Stamtfi. $on

ganzem Serien fdjhcnen iuiv unä ben bargcbrndjten ®lürf»uünfd)en an , ift bod»

ber öereljrte $crr Jubilar and) 2Witglieb untere« Vereinest.

firiefhaftett*

$rn. V. D. in F. heften Tont für bic burdi Sdiretben Dom 3. SWärj gegebenen

Stufflärungen.

.£>rn. «/. P. B. in F. (&) ^oftmanbat lantenb auf nur 6.00 ftranfen erhalten. Arbeit

formte wegen Ueberbäufung an Material in biefer Mr. nod) nidit in Angriff

genommen roerben. iörief »wirb folgen.

.fcrn. D. in G. Slbonnementdbetrag (7.50 %v.) erbalten, »vorüber Ctiittung.

.ftrn. K. in L. Cnittieren ben Gmpfang 3b"* ty>ftmanbate3 oon 6 ftranfen als

Sotifation für 1895.

$rn. J. P. in & 3)ie „indigesta moles" ging un8 auf bem angegebenen

Scge au; fte entbält bod), roic ein flüchtiger SBlid jeigt, mandje* „®olk

förndjen," baS fpäter 93er»uenbung finbeu fann.

£>rn. J. J. in F. $>abeu boffeittlid) bie «erlangten Mrn. erbalten ? ®o lange bie

©udibänbler unb Verleger, bem ©ereine bie re«p. Söerfe nidjt einfenben,

tonnen mir bie ^reiänottrungen nidit angeben, ba mir fte meifien* nidn

fennen. Uebrignt« ift unfer $latt nidjt ba, um „SRename" für biefelben ju

madjen, wenn fte und flolS ignoriren.

$rn. J. P. W. in E. $a«t eingefanbte <8ebid)t fann Ictber md)t aufgenommen

tuerben, ba ber i*erfaffer' ' ntcfjt SkreinSmitglteb ift. ®ie begreifen biefe

.ftanblungSroeife gemifj, wenn mir ^Imon mittbeilen, bat} nod) mandje*

Material von iBereinömitgliebern auf SJerbffentlidmng »wartet. — ?luajüge

mit DueOenangabe »wie begebt, geftattet.

#rn. J. P. 0. in D. lieber gntftffigfeU ifjre* «nffafee« ronnte in ber lebten »er*

^ fantnttnng nid)t entfdjieben merben, weil mehrere SSorfianbSmttglieber abmefrnb

roaren. Wo bleibt bie »ntmort auf unfern letzten ©rief?

ftrn. ./. h\ in S. (X.-A.) ^otfmanbat lautenb auf 6.10 ftranfen erbrüten. <Poftporto

für fönfenbung ber $cfte bleibt alfo nod) gelegcntlid» \u bejahten.

.?>rn. F. M. in M. (N.-A.) SÖcrtber ©rief eben bei @d)lufj be« ©latte« eingetroffen.

Senben ^eute uod) 9lnt»uort an Sie ab. fiüx ben Äefi oerroeifen mir @ie

auf ben SPricftaften in 92r. 5.

Suremburg. — Xrud »on P. Worre-Mertens , ^arta ib.erertenHStTaöe.
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uitmlHn?jjfrlÄ>|il)i\l)tf,Jxifrcratiir

.^erauSflCflcbcn uon bcin U^cteiti^ ^oifdinbe.

s
?llic Sorvef)Mttbeitjrn iutfe 9?iträgc fm& }u vidjim

an bcn ".prantauten ober an brn äcliviftfüljior

ber Wcfcllfrijaft.

Xic ^crcinifiiivift ciTdpinl u o v ( S u f i g am 1.

i^btn ii'ionatcc', *J4 - ;>2 Griten fuittl.

•Xtetclbc luivb allen SRitglirbern gratis ftugtfietft;

fiiv 9tidtfiuuHMnsaHa,rtKu*iao beträgt luv ialivlidjc

SlWimioincnisprcio J&r. 7."»n (SRI. ß).

£.ilc |Uu1)tc inu'brljaUcu.

V urnn bin i\, 1. 9)Jnt 1*05. ^I)nv I.

Johann der Blinde
in seinen Beziehungen zu Frankreich.

Fortsetzung III.

Diese Zeugnisse, welche dem (trafen Johann von Luxemburg

von fremdländischen Schriftstellern nnsircstellt werden, sind dazu

angethan, uns diejenigen Episoden seine- Lebens vergessen zu
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lassen, welche einigen Schatten anf dieses glänzende Bild ritter-

licher Tugenden werfen; denn überall sehen wir ihn als ein Muster

der Ehre und der Grossmut gefeiert.

Einen dunklen Punkt in d«'in Leben Johanns bildet der Krieg

gegen die Stadt Metz, dessen wir in Kürze erwähnen wollen. Metz,

welches durch seine Macht, sowie den Reichtum and ausgedehnten

Handel seiner rüstigen Bürgerschaft weithin bekannt war, hatte

in dem Kampf zwischen Ludwig dem Baier und Friedrich von

Osterreich eine strenge Neutralität bewahrt. Schon aus dieser

Ursache zürnte Johann der grossen Freistadt des deutschen Reiches.

Fern IV., Herzog von Lothringen, war von denselben Gefühlen

gegen Metz beseelt, weil es nicht Partei für Friedrich von Oster-

reich ergriffen hatte. Diese beiden früheren Gegner, Johann und

Fern, einigten sich dahin, diu Stadt wegen der eingehaltenen

Neutralität zu züchtigen. Zu diesen gegen Metz erhobenen Be-

schwerden kamen noch andere hinzu. Viele wohlhabende metzer

Bürger hatten in den angrenzenden Ländern wie Luxemburg,

Lothringen und Barrois Lehen und Afterlehen erhalten oder an-

gekauft, ohne die Genehmigung der betreffenden Landesherren

nachzusuchen ; auch verweigerten jene die Erfüllung der Dienste,

welche sie als Lehnsmänner ihren Oberherren schuldeten. Demnach
könnte es scheinen, als habe eine gemeinsame Ursache Johanu

von Luxemburg, Fern von Lothringen und Eduard von Bar be-

stimmt, die Waffen gegen die Metzer zu ergreifen ; diesen drei

schloss sich Johanns Oheim, Erzbischof Balduin von Trier, an.

Allein den Angaben der metzer Chronisten gemäss war es weder

die von der Stadt eingehaltene Neutralität noch die vorhandenen

Lehnstreitigkeiten, welche diese vier Fürsten bewogen, gegen Metz

vorzugehen, sondern hauptsächlich deren Schuldverhältnisse. Die

wohlhabenden Bürger dieser Stadt hatten sowohl den vier Fürsten

wie deren (Jnterthanen sehr oft Geldvorschüsse gemacht, die frei-

lich nicht immer in der festgesetzten Frist zurückgegeben wurden. 1

)

Diese Ansicht sehen wir auch in einem über diesen Krieg

handelnden Gedichte „La guerre de Metz" f
) ausgesprochen, wo

es heisst

:

„Helas ! pourquoi font alliance

„Sur ceux de Metz ? rien ne leur doient,

„Et s'ont heü mahlte finence

1) Chroniques messmes, S. H9. „Et la plus grande pnrtie do leur gentiU

honunes et aujete ostoiont envers les citain« et bourgeois de Metz oblig£s et

hypothequei*."

2) S. 124.
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„De nos citains <{iii lor prestoient,

„En tous besoins los seeorroicnt

„De ble, de vin, d'argent ä crance

„Et de quanque raestier avoient. u

In der früher zur Grafschaft Luxemburg gehörenden Stadt

Diedenhofen hielten die vier verbündeten Fürsten eine vorläufige

Beratung, in welcher sie, ohne die Angeklagten zu hören, einmütig

beschlossen, Metz zu erobern und die Bürger zur Entrichtung einer

bedeutenden Geldbusse zu zwingen. Eine neue Zusammenkunft

fand am 23. August desselben Jahres zu liemich statt, wo die

vier Verbündeten dahin einig wurden, dass Balduin 300, Johann

700, Fem und Eduard je 500 Mann zu Ross stellen sollten. Jeder

versprach ausserdem, soviele Fussganger als möglich zusammen-

zubringen, sich persönlich bei dem Heere einzufinden und ohne

Wissen und Einwilligung der andern weder Frieden noch Waffen-

stillstand mit Metz zu sehliessen. König Johann wurde zum Ober-

befehlshaber ernannt. l

)

Obgleich die Metzer sich auf den bevorstehenden Angriff vor-

bereiteten, so versuchten sie jedoch zugleich auf friedlichem Wege
einen Ausgleich herbeizuführen, weshalb sie zu wiederholten Malen

Abgeordnete an die vier Fürsten schickten, um deren Beschwerden

und Forderungen zu vernehmen, erhielten aber immer eine aus-

weichende Antwort. Der eben so uneigennützige als billige Vorschlag

der Metzer, die Untersuchung der erhobenen Beschwerden und die

Entscheidung über dieselben dem Papst, dem Konig von Frankreich

oder irgend einem andern christlichen König zu übertragen, fand

keinen Anklang. Nach einer letzten fruchtlosen Unterredung in

Pont-a-Monsson il4. September 1324; wurde der Stadt Metz von

den Verbündeten der Krieg erklärt. *)

In einer dieser unnützen Unterhandlungen sagte der König

von Böhmen zu einem der Abgesandten : „Man berichtet, ihr hättet

eine Standarte anfertigen lassen, welche auf einem mit Ochsen

bespannten Wagen gefahren wird ; ich sage euch, der grösste Teil

dieser Ochsen wird raein." Hierauf entgegnete der Gesandte :

„Königliche Hoheit, die Metzer haben die Ochsen bezahlt und

nähren sie und die Metzger haben ihr Messer geschliffen, um sie

zu bewachen und abzuschlachten. Falls ihr dieselben haben wollt,

so sage ich euch voraus, dass sie diese Messer zu führen ver-

stehen". »)

1) Geschichte des Luxemburger Lande* von Dr. Joh. Schcetter, Lief. I, S. 74.

2) Id. id. id. S. 74-75.

3) Chroniques mossines, S. 41.
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Die Truppen des (traten vo.i Bar und die des Königs Johmu
stiegen bei .Tustcmont zusammen. Von dort aus begaben sieh zwei

Herolde nach der Stadt, um dieser den Krieg zu erklären. Dem
üblielien Gebrauehe entgegen, gemäss welchem von der Kriegs r-

klärung ab bis zum Beginn der Feindseligkeiten eine Frist von

vierzig Tagen gestattet wurde, eröffneten Johann und Eduard nach

damaliger Sitte die Feindseligkeiten mit Sengen, Brennen und

Plündern. Dieses Vorgehen Johanns wurde von verschiedenen

Schriftstellern scharf getadelt. 1
) Noch hundert Jahre spater konnte

ein anderer Chronist dem König Johann diesen Akt niedriger

Raubsucht nicht verzeihen. *)

Der Anfang der Belagerung wurde mit der Vorstadt iSaint-

Julien gemacht. Johann Hess Kanonen und sonstiges Kriegswerk-

zeug von Diedenhofen kommen, aber alle Angritte wurden von

den Metzern, die ebenfalls über Artillerie verfügten, siegreich zu-

rückgeschlagen. Der Herr von Bitsch, welcher für die Stadt kämpfte,

liess ein Thor öffnen und gab auf die Anstürmenden eine starke

Artilleriesalve ab, was diese so sehr in Verwirrung brachte, dass

Johann zum Rückzug blasen liess. 3
)

Am Morgen nach diesem misslungenen Angriffe gingen der

Graf von Luxemburg, der Graf von Bar und der Erzbischof von

1) In der gereimten Chronik „La guorro de Metz" hoisst es auf Seite 134.

DohV on bonneur a. tel roi porter ?

Nrnil certes ; il n'-st, pas roy :

Car il deüst XL jours

Entre tous eojfl et «es curois

Deust avoir aussi sejour.

Cil <iui conquerre veult honneur

Ne doit paa faire tel desroi

Qu'il en seroit blameis tous jours.

2) Philipp de Vignenlles (Chronique de la villo de Metz, S. 43) sagt : „Et

pour ce qu'il avoit alors peu de raisins croissant au paya de Luxembourg,

pour faire du leituaire (eleetuaire) pour les allcmandes et maingier des pussina

froissies et rompus en mouste (Geflügel, das mit einer Brühe von süssem

Most zubereitet wurde), lo dit roy la fit emplir de raisins qu'il fit eopper

aux vignes des pouvres gena au long de Muzelle, estimant que de ee qui

n'estoit point mein e, il en f^roit faire du verjus pour a'en servir en sa cuisino

durant Fhyveir. Et eelle neif ainsi chargee la fist meuer a Thionville. qui

estoit grosse vaillance."

3) Die HM. Dr. Herchen und Dr. van Werwecke sprechen in „Geschichte

des Luxemburger Landes* (loc. cit. Lief. I. S. 75, Anmerkung) die Meinung
aus, bei dieser Gelegenheit sei wohl in uusern Gegenden der erste Gebrauch
der Feuerwaffen gemacht worden. Loredan Larehey (Origines de lartillerie

franeaise) glaubt ebenfalls, dass b.«i dieser Belagerung von Metz die Feuer-

waffen zu einem der ersten Male verwendet wurden.
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Trier dem Herzog von Lothringen, Ferri IV., entgegen, welcher

seinen Weg <1 irch das Thal der Seille genommen hatte, wo er alles

verwüstete. Da jetzt die Verbündeten ihre sämtlichen Streitkräfte

beisammen hatten, hätte man erwarten können, sie würden zu

einem entscheidenden Ausgange drängen. Allein dem war nicht

so. denn sie zogen vor, ein ihrer unwürdiges Vorgehen weiter zu

führen : unbarmherzig forderten sie Lösegeld von der ganzen Gegend;

auf ihrem Durchzuge steckten sie Höfe und ganze Dörfer in

Brand. *)

Ermüdet zuletzt durch diese resultatlose Belagerung und aus

Furcht vor der bevorstehenden schlechten Jahreszeit beschlossen

die Verbündeten, sich zurückzuziehen
;
jedoch konnten sie nicht

umhin, noch unterwegs die reiche Abtei Sainte-Croix zu plündern.

Doch fast hätte man es nicht bei diesem Raube bewenden lassen, wie

der Verfasser des bereits mehrfach erwähnten Gedichtes berichtet,

denn der Erzbischof von Trier wollte die Abtei den Flammen

übergeben, welchem Vorhaben sich jedoch der König von Böhmen,

der Herzog von Lothringen und der Graf von Bar widersetzten. *)

Nach diesen traurigen Vorgängen war der Krieg noch nicht

beendet, es begann vielmehr eine Reihe schrecklicher Repressalien :

Mord, Brandstiftung und Plünderung folgten einander. Wenn
einerseits die Truppen aus der Grafschaft Luxemburg, dem Her-

zogtum Lothringen und der Grafschaft Bar die Umgegend von

Metz verwüsteten, so Helen andrerseits die Metzer sengend und

brennend in die vorbezeichneten Länder ein. Am Aschermittwoche

(IM. Februar 1325) wurde die Sturmglocke zu einem Streifzug in

die Grafschaft Luxemburg geläutet. Bei Richemont überschritten

die Metzer die < )rne und drangen bis nach Hettingen vor. Rauchende

Trümmer von 40 bis 50 Dörfern bezeichneten die Spur der feind-

lichen Scharen, die beutebeladen nach Metz zurückkehrten.

Unterdessen überliess Johann seinen Bundesgenossen die Fort-

setzung des Krieges ; er selbst reiste nach Böhmen, um seinen

leeren Säckel wieder zu füllen. Während seiner zweimonatlichen

Abwesenheit wütete der Krieg gegen Metz mit all seinen Greueln

and Schrecknissen noch immer fort. Gegen Ende April 1325 fielen

die Metzer wieder ins Luxemburgische ein und drangen sengend

und brennend bis Hesperingeu vor. Die Luxemburger gingen ihnen

entgegen, allein die Metzer zogen sich in guter Ordnung zurück.

1) La guerre du Motz, S. 17:?.

2) Philipp ih> Vign«Millo8 (Chroniqm».* rnessines, S. 1(>) borichtet anscheinend

irtfimlich, d.-r Krzbischof von Trier habe Feuer an die Abtei logen lassen (et

y mist l<* ten).
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Da auf keiner Seite Aussicht auf Erfolg war, so begannen endlich

durch die Vermittlung ües neuen Bischofs von Metz, Ludwig von

Poitierg, Unterhandlungen ; dieselben führten jedoch zu keinem

Ziele, da die Verbündeten zu weit gehende Forderungen stellten.

Endlich jedoch gelang es der Dazwischenkunft des Bischofs von

Toul, Amadeus von Genf, eine Versöhnung zwischen den krieg-

führenden Parteien Zustande zu bringen, was am 3. März 1326

zu Pont-ä-Mousson geschah. Die Verbündeten und die Stadtmagi-

strate gaben gegenseitig das Versprechen, in Zukunft in gutem

Einvernehmen zu handeln. Es wurde beschlossen, dass man auf

keiner Seite Ansprüche auf Entschädigung für etwaige Verluste

erheben dürfte ; auch wurden alle Versicherungen, die man bei den

Kriegserhebungen gegeben, aufgehoben. Ferner wurde bestimmt,

dass die Bürger von Metz weder Lehen noch Afterlehen ohne

Einwilligung der Lehnsherrn kaufen dürften, und wenn dieselben

unter der Gerichtsbarkeit jener vier Fürsten ständen, sie auch

verpflichtet wären, die Dienste zu leisten und die Renten zu ent-

richten, die auf denselben lasteten. Schliesslich mussten die Metzer

sich zur Entrichtung einer Summe von 15000 Pfund Silber an

die vier Fürsten verpflichten, welcher Betrag in zwei Raten zu

zahlen war.

Fortsetzung folgt. J. K. Kohn.

— M— •

gur gittrratur \\nfm* ljrimatl}lid)im ftalehtes.

IV.

DIEDENHOVEN Jacob.

(Sr war ber 3of)n eines s
H?cfcgcr£ unb ronrbc am 10. £escmbcr

1809 511 fiurcutburg geboren. s
32arf) feinem Austritte aus ben primär-

fdjulcn trat er im fyttbfU 1820 in'S fltfjenäum 31t i'urcmbnrg ein unb
glitte im Sfaguft 1829 bic 9ictI)orif öoüenbet. 1830 [jottc er ba$ erfte

Saljr ber afabemifdjeti flitrfc gu Surcmburg surftet gelegt, als bic 8ep-

tcmbcrcrcigniffc bic bclgifdjc Oicbohttion ^crauf 'bcfdiroorcn. 3>a feine

(Sttcrn fein großes Vermögen befallen, glaubte er bic (Gelegenheit bc=

nufcen )U muffen, um fidj eine cljrcnooflc Stellung in ber SBclt 511

erobern unb trat bcsljalb am 23. Wooembcr 1830 als sergent-major in

baS 7. bclgifdjc l'inicnrcgiment ein. ihn 29. Cftobcr 1832 warb er juni

Untcrlicutcnant im 2. ^tnicnrcgtmeitt beförbert. ©obann trat er in baS

corps d'etat-major ein unb mürbe nad) unb nad) promooirt gum Sicu-

tenant am 30. Januar 1838, jum (iapitän jwetter Klaffe im ^uli

1845. tum Cfamtän erfter Nilaffc im Piftnhrr 1H47 »im Wninr imt j)»UU VHI^»llUll U 'Iii OllU||l IUI ^ 1 1 LÜH 1 1 Ct 1 , ,11111 JUlMJUt Uli
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Januar 1853, ,^um Steuteiiant*($oloneI im 2)?ai 1861 unb junt Goloncl

im rc^cmbcr 1863. Jm ?ycbruar 1 8:58 mar er bem dtat-major general

ber Strittet unb im Cftober 1841 bem Äricgäbepot beigegeben morben.

."Oeben mir am ber an feinem (%abe gehaltenen ^cidjenrebc nod) fol=

genbe 2äfee beruor : „(£r mar einer ber menigen Offiziere beä (General*

Stabes', ben bie iKegierung im Jahre **fr 9ciiitfd)ten Gommiffion

beigab, meiere bie Wren^reguliernng ^miiehen ^Belgien nnb .ftollanb feft-

^uftellen hatte OMeid) uou Anfang an als ber X^ien^meig

für Sdifftcllung ber Sanbesfarte eingerichtet mürbe, bemietf Diedenhoven

eine gan$ befonbere $äl)igfcit für geobcfifdje s
£>iffenfd)aftcn. Wud) bauerte

e$ nidit gar lange, fo morb fein 9tattte mit Öhren im fluslanbc genannt,

mo fein J0cobad)tungstaleut unb feine geobefifd)en Arbeiten fet)r grofic

flnerfennung fanben 3um X^nfe für feine mid)tigen £ienfte

ernannte ihn ber ttönig jum bitter unb Cfn'sier feines /l'eopolb*) OrbcnS;

and) marb il)in bie (Srinnerungsmebaille ,yi Xhcil." Diodenhoven ftarb

,,11 Sdiaerberf, einer ^orftabt Wiffel*, am 29. Wärs 1868. 3dmn als

2tubent tjatte er fid) brau gegeben, mahrfri)einlid) burd) Meyer'$ 3d>rtft=

djen „E Schreie op de Lezeburger Parnassus" angeregt, aud) in ber

heimathlidjen £id)tfunft fid) ;u üerfudjcn. Aid ftrudjt baoon merben gc*

nanut bie 4 (Mebidjtc, bereu Xitel mir meiter oben angeführt tyabax. l

)

2ie crfdjieuen auf fliegenben ^Blättern unb finb heute nur mehr fjöcfrft

leiten aufzutreiben. 3»ei bauon haben nur 31t Wefidjte befommcu : „De

Bittgang 110' Conter" unb „Ofselx-et vu Letzeburg". ©rftercS ift

abgebrueft in bem iföerfc tmn Dr. Glseseuer au« Xiefird) : „Le Grand-

Duehe bistorique et pittoresque", ba« ledere im „t<aterlanb"

Don Nicolaas Steffen (1869, 9ir. 18). $)ic betben anberen eitirt Dr.

Aug. Neyen in feiner „Biographie luxembourgeoise", Art. Dieden-

hoven Jacques (vol. III p. 110). Neyen, roeldjer
s
i)fitfd)ülcr t>on

Diedenhoven gemefeu, fagt hierüber: „Pendant cette dernifa'e annde

(1829) il eoni;ut la pensee de versifier en idiome luxembourgeois

;

vraiseinblablement a l'iustar du premier essai dans ce genre tout-

ä-fait nouveau, tente pendant la meine anne"e par le professeur

Antoiiu* Meyer. Plusieurs pieees legeres tres-bien tournces et riches

de pensee« sortirent ä cette oecasion de sa plume. Dans le nombre

nous citerons nommement : 1° Bittgang no Conter ; 2° Gudde

Noicbt ; H* Ova Tribenaal zo Lctzebureg (epigraminc assez nior-

dante) •, etc. CVs bleucttes avaient cte imprimees en feuillets volants

et simplement distribuees aux ainis. II serait peut.etre bien difHcile

de les retrouver toutes aujourd'hui."

Ter „Bittgang no Conter- fri)ilbert in pittoreöfer 3prad)e bie

rohen ©eiltftigungen, beuen ba* Xo\t fid) bei ttirmeifen hingibt unb bie

1) „Ons Hemcehf N u l 2. 38.
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fpcjieK bei ber SHallfnbrt und) bem eine £tunbe oon ber $>au©ftabt

Surnnburg entlegenen Xorfc (Sontern, 31t CSfjren ber beiligen Jungfrau

©allburga gegen ^lugenleiben, 2itte fiub. lieber btcfeS Webiebt, melaV*

Nicolaus .Steffen fälfdilid) ben „Webrüber Altenhofen- 3ufd)reifo, äunert

berfelbe : „(Sinti ber beften 2tütfe an? jener früheren ^eriobe ift bie

Scmn-c: „De Bittgang no Conter". Nidjt allein, boft biefes «ebirfjt

oon §umor nnb nberfprubett, nein, and) in betreff ber Jyorm ift

bagfclbc untabetbaft, flar nnb fließend &Me 2d)abc, baf? bie Herren

Serfaffer (sie 1) eö bei btefetn erften nnb gelungenen 9?crfudj geloffen

haben. Wir wollten, wir fönnten ein ganzes .Rimbert ebenbürtiger Stüde

fjier anführen. Unferc t'itteratur wäre um )o üiele gute 2ad)cn reidjer.

„De Bittgank no Conter" ift für fid) allein mehr mertl), als

biefe gan,^e erftc (foü Reißen: 3wcite> Sammlung von «fterrn Meyer,

weldje ben Xitel trägt : nJong vum Schrek op de Letzeburger Par-

naseus". — hierauf baben wir 31t erwiebern : Wllerbings bat Dieden-

boven, ber 3ri)üler, ben iWeiftcr, Meyer, bei Weitem überflügelt. ?lud)

ben „überfprubelnben £nunor nnb SiMfc" geben toit gerne 31t. CS'bcnfo ift

eä wafjr, ban baöfelbc „in betreff ber Jorm nutabelljaft, flar unb flie=

ftcnb ift". 3el)en wir auf bie iöhtnbart, fo muffen nur eingefteben, bajj

in biefer .ftinfidjt Diedenboven feinen Vorgänger Meyer ebenfalls um
100 ^ro^eut übertroffen Ijat ; ess ift wirflidies „Luxemburger ^eutfdi",

in wcld)cm er feine ©ebanfen 31t Rapier bringt. Herfen wir aber einen

©lief auf ben „^nlmlt" oe* befagten ®ebiri)te$, fo muffen wir, leiber

!

311 Diedenhoven'«? 3rfwnbe eingefteben, baf? berfelbe einem etjrbnreu

3D?enfd)eu unb nameutlid) einem feufdjen Jünglinge, einer 3Üri)tigcu

Jungfrau, bie 8d)amrötl)c in'* Wcfid)t treiben muß. ift unb bleibt

ber „Bittgang no' ConterM weiter nidjt« als eine in eine fdjöne, fite*

Ücnbe %ovm gejeute Öuperft fdjinu&ige $ote. Söenn Steffen 311 bem

©unfrtje fid) »erfteigen tonnte :
f
,^ir wollten, wir fönnten ein ganzes

.Rimbert ebenbürtiger Stüde Ijier anfübren", fo bat er fid) gewin nur

bnrd) bie gefällige „ftorm", nidjt aber burd) ben efclerregenben „JUnoU"

SU btefetn «Bunföe oerleiten laffen. Wa oollcm fliedn bätte Steffen auf

ben „Bittgang no' Conter" ben erften Sofc auwenbeu fönneu, weldien

er auf Meyer'« 3tücf „De Pater an d'Non" angewenbet Ijat, unb toel*

d)cn wir iu unferm oorigen Vlbjdjnitt wörtlid) angeführt baben.

lieber bie beibeu Stücfc „(rudde Noiebf' unb ,,0m Tribenaal zo

Letzeburg" föuneu wir ein Urtbeil uns nid)t erlauben, weit wir bieic

Stüde abfolut nidjt fenneu. ftönnte einer unferer Lcfet und btefeften

3ufommen laffen, fo wären wir tbnt gewin junt größten Qanfe oer-

pflidjtet unb aud) gerne 311 einer Wcgeuleiftung bereit.

®el)en wir über auf bas lefcteitiitc ©cbidjt Diedenhoveirs „Of-

scheet vu' Letzeburg", Wcfdje« Neyen nidjt gefanut 311 boben fdieint.
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Ta« Wcbtdtf fclbft war Stetten uid)t nnbcfaunt geblieben; ja er hat c*

iogar, wie fdjon oben bewerft, im „Ü>atcrlanb" abbrncfcit laffen. Sährcnb

ber „Bittgang no" Conter" ba* Tntmn vom 10. ^uni 1830 trägt,

hat ber „Otseheet vu' Let/.eburg" bn*jcnigc bes* 25. Juli beffelbcn

^aljrce. lieber Unteres« |*d)rcibt Stetten : „Der ^erfaffer bicic* l)iimorif=

tiidi-crotifdjcu (Srzcugniffc*, weldje* übrigen* nidjt 311 ben id)led)tefteu

linfcrcr reinnationalen 3Mufe zählt, ift im* gan^lid) unbefannt, unb märe

c* uns febr erwünfdjt, pon einer ober ber anberti 2eitc 511 Pcniebmen,

ircldjc* fein mirflidjer "Diamc ift. 3)tit Vergnügen würben wir bcnfelben

unfern liefern befnnnt machen. SWit Vlu*ual)iue einiger wenigen etwa*

freien ^leuncruugeu nnb Silbern ift obige* WcbidU ganz gut.
siiMr

Zerbrechen im* nnifonft ben .stopf barüber, wer wohl ber ^lutor fein

möge, ^erntutblid) einer oon ben nieten jungen Kenten, meld)c int $a\)rc

.'»0 nad) Belgien gegangen finb, nnb fid) bort in bic Weihen ber ftrei^

f)cit*fämpfcr haben cinfdjrcibcn (offen. Xrou beut mutljmilligcn Jone

biefe* Jt'tcbe*, Hingt bennod) für ba* feinere, nufmerffoine C'fjr eine gc«

toiffc 'ükbmittb bnrd), eine bciinlidic Iraner, wcldje ber flutor mit biefent

leichtfertigen Wcmanbe wohl mir §u oerfdileiern fudjtc. 9cic nod) tjat ein

edjte*, lurcmbnrgcr Minb fein geliebte*, altgewohnte*, bcl)agltd)e*, tfjeite=

re* s
Jccft uerlaffcn, ol)iie tief im ^nnem ben 2d)inerz be* $bfd)icbe* 31t

empfinben, nnb ein paar l)eimlid)e jähren Itttter feinen flugenlibern ju

Zcrbrücfcn, fclbft nod) bann, wenn er, fingenb nnb äuficrlirf) uergnngt,

|ttm Iljor binau* fdneiten modjtc. Da* liegt fo in unfern s^atnr, e*

ift fo nnfere Art."

Das Webidjt, um meld)c* e* fid) banbelt, ^äl)lt nidjt weniger al*

16 oicrzcilige Btropbcn. sMt 3icd)t be^eidjnct c* Steffen al* ein „cro=

tifdje*". mc üiele feiner üiefer hoben biefe* SHort uerftanben ? Aber

Steffen wollte nid)t fagen, baf? e* ein ganz gemeine*, Ijbdift triviale*

l'iebe*gcbid)t ift. Tic „einigen wen igen etwa* ,m freien ^cuftc=

rungen nnb Silber", wie Stetten fid) nu*brücft, hieben fid) oon ber

b r i 1 1 c n b i * 5 11 r u i e r je l) n t e n 2 t r 0 p () e binburd). l£* ift, wie

ba* Pom ^erfaffer be* „Bittgang no' Conter" and) nid)t anber* 511

erwarten war, ein würbige* Wcgenftiicf 31t biefeiu ; aud) finben fid) Vln

Hänge au ba*felbc liier wieber. — Unb fagen müffeu, bau ber ^erfoffer ein

faum zwanzigjähriger 2tubent gewefen ift!!!
s)la, ba* nmf? ein redjt

nette* $rüd)td)cn gewefen fein !

(Jortfe&img folgt.) M. Blüm.
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(BEfdjidjtE His Hofes uns Ufr fimfdiüft CiiUiiiuni,

qucUcnina^g twrgc|lcUt uon |U. |arn.

II.

1. Gittfleftttng bc* .g> o f c ^ 11 nb bc* Wcriäjtcs uon
g 11 U i n q r it.

«(« im Jcrtjt 1854 bie ©trafce oon Ulfttngcn nadj 8H(fe gebaut

mürbe, ftief? mau bei bem fogettattttteti „Millinger «reu.," auf unterir

bifd)c Söaumerfc unb (Araber, £crr $8auconbuctorgef)ülfc heiler lief* bic

hier gefunbeucn ?lltertl)üiuer iorgfältig fammefa, mcldie er mit cingebenbem

SHcric^t ber ard)äologifd)cn ^cfellfdmft übermittelte, (3ichc flrd). "ßuM.

XI. 3. XLV, ^r. 23 unb XII 3. LXIX, II Mv. 3>. ^orf) heute

merben in ben Leibern, mcld)e tu ber SRälp biefer Örtliri)feit liegen,

s
J!)faucrreftc gefunben unb ^iegelftcine aufgepflügt. Mehrere jRömermnnjcn

ftttb an bemfelbcu ^lafcc gefunben morbeu. 3Mc le&te mürbe im \vrbft

1891 in ber SR&lp bes „l'ullinger .streut" aufgcljoben. mar eine

ÜBronsemebnillc mit ber Umfdjrift Faustina Augusta unb mit bem tyro-

filbruftbilb ber ttaiferin, bie Üteoeröfcitc seigt bas $ilb einer (Göttin

unb bic ©urfjftabcn S. C. 9Gad) bem Urtljcil ber flrrfjäologcn gehören

bie ausgegrabenen (^egcuftänbc ber feltifrl)eu ^eriobe au, fo bafi man

annehmen fann, auf ben Ijiefigen cöeinarfungcn feien irfjou t>or ber Vln=

fünft ber Börner Wicberlaffuugen gemefen. ^ablrcidje Ueberreftc aus ber

römifd)cn geit betoeifen hiulanglid) eine an^gebeljnterc Bebauung ber

öcgenb burd) bie iltöutcr. i3iel)e: flrd). $ubl. XXXIII. 3. XV.) «Ii«

ben Krümmern be* fliömcrrcidjce finb bann ,^u Anfang ber ftcubal$cit

,Vil)llofe fogenanntc :perrfd)aften enrftanben, mclri)c ben Waugrafcn unb

Wbclsfamilicn angehörten.

$LMc au? bem Über aureus oon C£'d)tcrnad) heroorgcl)t, hatten bereits

bie Vlrbennergrafcn uor 3igfrieb Witter in Lüllingen. toirb niimlid)

fcort mitgeteilt, ban $ertl)ilba unb Mifuin im Jaljnr 774 unb i^albraba

unb jpcrlonrn 77(1 ber ^Ibtci (Sdjtcrnad) ihre Söefi^imgen in l'ullingcn

fdienften. Jyolio 73 Ijeiftt es : „Actum anno tertio regnante Karolo

rege." $lbo, Mbt uon l*d)ternad) beftätigt, baf? iöertljilba unb Mifuin

ber Wbtei ifjrc Wüter gefdjeuft haben „in loeo qui dicitur Lüllingen,

in pago Ardinensi C^lrd). ^ubl. XVI, 3. 12.) tfolio % : Actum anno

XVI regnante Karolo rege, lefen mir „bona sua in pago Bedensi

in Hoensal, Medonas. Dagorada villa, Wix et Lulliga" (Ibid. 3. 15).

ttarl sJOfarimilian oon Limite, einer ber legten £>errn oon Lüllingen fagt

:

„La Seigneurie et cour de Lullange a dejä nppartenue a mes aneetres

avant qu'il y eu de souverain au pays de Luxembourg, avant que
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le Duo de Luxembourg s'arrogea la qualite de souverain de la dite

province, on nn mot la Seigneurie de Lullnnge appartenoit ä nies

ancetrea de cc temps que l'empereur Claude (Clovis) s'enipara de

la proviuee d<- Luxembourg et obligea tous les seigneurs ä hü

pretcr foi et hommage." <5öricf oom 30. IJuni 170(5). §icrou$ 31t

fötießen, märe aus ber bereite im adjtcn uub neunten Saljrljunbcrt

criftirenben Wchöferfdmft Lüllingen fdjon frühzeitig, etma im jefjnten

Sabrbunbert, eine Wrunbberrfdmft mit eigener Weridjtsbarfeit gegrnnbet

morben.

II. $ t e -ß c r r ( d) a f t Söllingen.
1. Tn<< hcrrfdiafelidrc 2rf)loff.

3i*enn and) uidjt anzunehmen ift, baft bie .frerren unferer .fterrfrfjaft

ihren SBofjnftfc in Lüllingen hatten, fonbern lebiglid) bierfclbft Herren-

rcdjjte ansübteu, fo ift es* bodi ftrfjer, bot! fic 51t ^citmeiligcm Mufentbalt

einen fogcnanmcu >^>crrcnl)of in ber ÜRäfjc be£ £orfe3 bcfafjen. ©te aitd

ben ?(rd). ^ubl. XXIV, 9ir. 405 88) nub 439 (3.94) f)crüorgel)t,

befaA .V>eiurid) uon iöuocl;, ein Srfiloj} in ber 9läfjc oon Büdingen. 3«
bieiem 3innc fprtd)t fid) and) Baratt uon Limite attö in einem Schreiben

an feinen -Weier 311 Millingen uom 18. Quni 17(57. (&v fdjrcibt

:

„Comme je ne doute pas que suivant vos promesses en date du

;50 avril vous aurez eu la bonte de fournir nies proces avant les

vaeanees de Ponteeute, j'ai l'hoiineur de vous faire savoir que j'ai

resolu d'avancer 111011 depart d'iei pour Luxembourg afin den
Bollieiter ä cor et a cris le prompte jugement d'autant plus qu'un

plus long delai de sentenee nie porte im prejudiee tres notable,

taut quant ä la privation de nies biens et fonds seigneuriaux

que quant au retardement du rebätirnent du chäteau et de sa

hasse-cour a Lullringe, ee que de neeessite je dois encore mettre

au iuoin8 sous toit avant l'entree de l'hiver pour pouvoir y placer

au printemps proebain un admodiateur pour tous les biens et fonds

seigneuriaux. Pour eela il fant des granges, des bergeries, des

eennes et et-t.-iSigne :) Max de BiwitZ de Lullange.

liebet bie Stelle, an meiner fraglid)c$ 3d)lop geftauben fjabcu mag,

finb inbeffen feine weitere }lubeutunn.cn in ben alten papieren ya finben

gemefen. Ulur bie örtlidjeu ^crbältniffc unb Irabitionen fönnen !)ierin

einige flnhalttfuunftc bieten. £a aue ben alten i*ogtcicn bie ii?ol)nf)äufcr

be* heutigen Millingen eutftanben finb, bie mciftcntl)ctls aud) im £*olte=

inunbe und) bie alten Wanten tragen, fo fanu man feine* bcrfclben als

.Verrenliof bcln.d)tcn. ^ebod) gan;, in ber Stötye bes Dorfes, gegen Mox?

ben, erhebt fid) eine leidjtc Anhöbe. Als am $uf}e berfelbcn üor mebrern

Rohren ein Reiher gegraben mürbe, fticfi man auf unterirbifd)c Söourefte.

£a biefclbeu fein autifc* Wepnigc au fid) tragen, fo legen fic bie lkv>

131

Digitize<S by Google



•

muthung nahe, bafj man hier ba* fraglidjc 3d)lof3 31t fndjen I)nbc. Weht

man aber in betreiben iHidjtung meiter, fo gelangt man nad) einer halben

Stunbc SBcge* 31t einer ftclfcnböbc, mcldjc nad) brei Seiten f)tn fteil

abfällt. Kuf Meie fogenannte „^tefclan** ocrlcgt bie Crt*trabition ba*

£ulliugcr 3d)lo|Y ?lud) bort foll alte* (Kenianer ausgegraben warben

fein. 3ti ^e^ng auf bie (Sigcnthümcr bc* 3d)loffc£ geben bie Meinungen

auScinanbcr. Tie ©inen behaupten bie alten ,$>errcn Don Inningen hätten

bort iljrcn 5H*ol)nfi|} gehabt, bie Zubern (3. 33. f 'Pfrr £ed)ant ^robfh

erzählen, bie Xcmpclrittcr hätten bafelbft gekauft. $n ber iVJüljle, mcldjc

bidjt am prüfte bc£ Reifens» liegt, ftclH eine alte .ftccrbplattc ans* bem

3al)rc 101 8, mcldjc ein f)crrfd)aftlid)cs Wappen trägt mit ber Umfdjrift:

„Dominus mihi adjutor". Tiefclbc foll au* bem 3d)loffe ftainmeu.

2£cim and) ber erftgenanntc s^lat eine größere 2£abrfd)cinlid)fcit für fiel)

bat, fo fann bod) nad) feiner 3citc l)in ctmaS gefdjirijtlid) Verbürgte*"

gefagt merben. öingeljenbere ^ad)forfd)ungcn rc*p. Oiarfjgrabungeu mürben

»ielleid)t ftdjcrcrc Wcfultatc ergeben.

2. $ic iH'rrfrfjnitlirfK» Oogteicn.

$nm befferen ^erftäubniffe bc$ nun ftolgcnbcn mirb c$ nötbtg fein,

in einigen <3äfcen ba* ^crf)ältuif? ber .perren 511 ben ©efiOern ber $og;

teien 511 acidjncu.

Der Giumobncr einer ^ogtei mar ücrpflidjtct : 1) bem .perrn eine

3ahrc*rcutc, „3d)aft" genannt, 511 bellen; 2) ber ältefte 2ol)ii folgte

bem öater in ber Ucbernal)inc ber i*ogtei, mcldjc nidjt geteilt merben

bnrftc; 3) }}id)t* bnrftc oerpfänbet ober ucräuücrt merben, ohne bie

guftimmung bes Gerrit unb bie 3al)lung cincr Wcbübr ; 4) ber Skfifcer

ber 3?ogtei mupte ftroljnbienfte nnb ^clbarbcitcn leiften nad) ber Wnorbnnng

be$ 3d)öffcngcrid)tc*
; 5) gu ben .fteiratben feiner Untergebenen mußte

ber $)crr feine Ermächtigung geben. Tic Ausübung biefer SRcdjtc mar

jumetft bem pcrfönlidjcn Grmeffen bc* $>crrn übcrlaffcn, biefelben foum

ten ocrfd)ärft, gemilbert ober aufgehoben merben. .'pierin erblicfcn mir

ben Ömnb ju ben enblofcn 3trcitigfcitcn nnb $ro,;cffcn, nuidjc ber*

fd)iebenc sperren oon Inningen gegen bie Inhaber ihrer il>ogteicn führten.

3n ben nun folgenben Qnttn foll bem tiefer alle* 35cmcrfcu£mcrthe

üorgcfnl)rt merben, ma* id) über bie
s
-l>ogtcicn ber .perrfdiaft Inningen

in ben alten 3d)öffciimci$tf)ümcrn unb Ortcrid)t*aftcn anffinben fonnte.

Tic ^errfdjaft Lüllingen umfaßte urfprüuglid) bie beiben Törfer

Lüllingen nnb Töuiugcn, 31t meldjen fpätcr burd) ^a*00 üon ^oütjlle

nod) .fteisborf l)in$u tarn. Tiefe brei üCrtjdjaftcn bilbeten ben .pof önl*

lingen mit einem (Mrunb- nnb Mittel gcrid)t. 3ic ftanben unter ber

Cbergcrid)tSbarfcit beS .^cr^ogc' oon Vurcmburg, mcleher bicfelbe burd)

ben (trafen oon 28il£ in ber baumle bebeutenben Meierei .poffclt au*

üben lief?. £n Lüllingen beftanben ba* gan^c Mittelalter htuburrti fol*
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gciibc ficbcn $ogteien : 1. bic £mreil3öogtci , 2, SKitfdjeu:, 3. (Sinei? ,

4. Bommern, 5. 3crnc^, (5. Sollet unb 7. iVccicrsujogtct. <2iclic ba$

in bcr Einleitung SRt. 5 gegebene Denombrement.) Höningen ;,önltc

folgenbe fünf ^ogteien : l.SWfiUcr^, 2. 3)Jaaffen -, 3. ftödjerS», 4. 3d)a^

efe^uogtei. hierüber fycifit cö im Denombrement uon 1469: Item en

U ville de Dunenge (y) ait quinze maisons tlont la haulteur est

del tout a Möns« ; item desdites maisons sont quatre apparteuantea

ä Signeur de Roehette et sunt eensables, lesquelles los moynnes

de Vienne tenent en gaige ; item sont trois desdites maisons quy

sont rief d'uug Sr de Weiz et une desdites maisons quy paio ems
aux hoirs Jehan de Swetzame ; item deux maisoures quy sont aux

hoirs Renart de Berghe gentilhomes , idem deux maisons quy payent

cens au S r de Kulant. (Publ. arcli. XXXVI, p. 2(>2.i Jn $>et*botf

finben mir ebenfalls öier 2?ogteien : 1. bie Wogtet .Siönig*. 2. 2d)mifc.

3. $8orgc$. 4. 'Sibcridjä. Tic ?(uf^ät)lung fngt : Item (en) la ville de

Ilamvvillc y at douze maisons ; la haulteur est a Mons r le due

totallement
;
sept desdites maisons ('sont) a Jehan ( de i Claireval et

aux gentilhomes demourant a Weiz, et deux maisons sont appar-

tenantes ä la court de Lulenge quy appartiennent aux moynes de

Vienne. Les aultres trois sont nuement a Monseigneur ; l'une ser-

vet d'armes et de cheval. (Puhl. arch. XXXVI, p. 200.) Wie am
biefen Angaben erljcllt, gehörten nidjt fäinintlidie Fünfer uon Höningen

unb .fteisborf ,}u bem .fcofe Millingen, fonbern nur bic öorgenannten;

onbere ftanben unter anbetn Herren, hatten tl)rc Lieferungen unb $rof)n»

bienfte nad) auswärts ju leiften nad) ber ttnotbnung anbetet ©cridjt$>

tcute. üc ;}nl)l ber $ogteien blieb fid) inbeffen and) nidit immer gleid).

3n einem Factum au« beut ^aljr 1693 gibt Jaeob uon $oM)üc neun

bis jefw ^ogteien au, wcld)c ben ,pof Lüllingen anämadjten.

«Sortierung folgt).

lUbtx ütf §pradje iinfrrrr Urkunden,
in*befonbcrc ber beutfd) abgefaßten g&tttftümcr be* lurcmburgcr ?anbctf.

$on ^rof. M. F. FOLLMANN.

(^ortfefcung

)

£ic 3prad)c inifercr 3£ei£titmer fjaben nur als bein IVittch

fränfifdjen angcljörig bejeie^net. Jn ber Tijat befiel fic alle 93efonber-

beiten biefes ^ialcfts. diejenige burü)gcf)cnbe (Sigcntüntlidjfcit, bie um
beftimmt, bic SDiunbatt bes oben begrenzten (Gebiete« als eine im ivefent

lid)cn einheitliche 311 bc^cidincn ift, bafi im ganzen burd)iocg bic Xcnuis

t jn z ucrjdjobcn ift, mit Äuenafmte bc^ neutralen t in dat, wat, it,

1 ., ..

1

.

Digitized by Google



I

allet, dit. Aufterbcm blieb unoerfdjoben bn3 t, baS im ^erfeft nnb
s$articip. ^erf. ber crftcii fd))uad)en Konjugation cntftanb, menn ein t

bes 3tammauSlautec!< mit bem d ber fdjmad)cn ^yterion jttfamntcii traf

unb baburd) eine Sdjärfung bc$ t lautes entftanb, alfo von setzen,

satte imb gesät, bitzen, gebut etc. ferner finbet fid) unoerfrfjobcnf«

t in einigen (Eingelfäflen , at$ toi (Qoli, teloniam) nnb [einen Ableitungen

thollner etc., befonberS ober in tuschen = jftifrtyen. 3onft ()at im

allgemeinen t bie f)od)beut)d)e $erfd)iebung erlitten. Tiefet f)od)bcutfd)c z

6e£to. s (be«n id)on feit Gnbe beo 13. Qafjrfjunbertd mirb z regelmäßig

burd) s, ss oertreten fdieibet ben Tialcft fd)arf oou bem nörbtid) unb

meftlid) fid) anidjUcnenben Weberfränfiföcn, ba« gau,} uieberbeutffnen

Gonfonantenftanb bat, fomic bas Auftreten oou das, was etc. tffidu=

frijnur fein mun aur (^ren^beftiminung gegen bas 3übfränfifd)e.

And) bie übrigen confonantifdien Crigentümiid)feiten bess Wittel

fränfifdjen foffen fid) ouonabukMo* in unferen ^eistümeru narnmeifen :

Tie attc Webia d, bie im 2übfränfifdien unocrfdjoben oorlag, ift oudj

im ganzen (Gebiet bes
>
JJiittelfränftfrt)cn unoerfdioben. 3d)on unferc äU

teften Urfunben meiien an unb iulnuteub biefe* nieberbeutfd)e d auf:

Godefridus, Gerbodo (attä bem ^nbre 1189, Beyer: Urlunbenbud)

jur Weid). ber mittelrfjcin. Territorien 2.97 1, Dalahein = Tatyeim

Ibid. 1.210. 3n ben fpäteren ^eistümern ftnben mir: dusent, dages.

deill, dun, dieff, staidhelder, ordel, diehe, begerden, niechdich,

solde, Mierdens
| Wartins ), dodes n. f. U>. u. f. lü.

2>ie i'abinttenuicf p bleibt im Anlaut foioie bei i*erfd)ärfung im

^ulaut nnoerfdjoben, mirb a(fo beibehalten für bodibeutfd) ph (pf)

:

peil
(

s^fal)t», prunde '^frünbo, plougb, pert, zappen, wippel, hulz-

appell, pandt, verpenden, pcimynck lt.
f.

m. And) uad) 1 nnb r

oerljarrt p in ben ä Heften Urfunben uuoeridjoben unb ^mar bis um bie

Witte beö 14. ^al)rl)tc>. : Bolleiidorp, Beckendorp (Beyer, Urluubcn=

bud) 1.622;, Dudelendorp Hardt, ihkißt. 169). reu Uebergang }u f

bilbet bie 2d)reibung ph : IIunzelinesdorj>li = ."oünsborf bei Werfd)

(Beyer, Urfunbenbud) l.HJJi, Villinesdorph = ^yiteborf bei Aspelt

(ibid. 1.212), Hekesdorph = <j>eieborf bei Werfd) (ibid. 1.272). up.

op = auf erfdjeint neben uf.

Jin ber iyeljanblung ber germanifd)en ©utturaftenut* ftimmt ba«

mittclfränfi|d)e mit bem oberfränfi)"d)cn , alfo : machen, kirche. Tagegen

fiubcu fid) oereiu^elt and) 3d)reibungcn mit ch, mo gemeinbeutfd) k

ftcljt : ehost, chürig, chununen.

Weben alle biefc an ben lenueö ooll;,ogcnen Ü*er)d)iebtnigSpro$effc

beut mittelfranfifrfyen ein l)od)beutfd)es (Gepräge, fo mirb es bem nieber

bcutfdjcn mieber näl)er gerürft — einenteilsi burd) ben nid)t oollftänbigen

JBoll.^ug bieicr £erfd)icbung , anbcrnteilif aber bauptfadjlid) baburdj, baf*
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in nieberbcutfd)er SBeife in unb ausdoutenbcö v, f einem I)orf>bcutjrf)cit

1» entfpridjt : gesehriven, abheften, leinen ( lieben i, leveren, geffen,

beueven < neben i, haiffen ifjaben), aflyvieb lablebig = geftorben),

bleifft, gcliefft, lauffs (fiaitbef), heff babci, bleift', halft; leift', erff,

hoetf i erböbo, gafV (gab), orloff u. f. IV. — riefen v ff) erftreeft fid)

bis jnr 3übgren^e bc$
s
.).)fittelfränftfdKn, mo bann mit bem 3übfrän

ttfdjcn bas b beginnt. Dod) mcd)felt oft in Urfunben beffelben Crtes

an ber ^nbgren^c bas* v mit b.

2(ber and) nod) anbere, mit ber gefprodjenen lUJunbart enger $u*

iatniuenbängenbe (S'igentüuilidjfeitcn weift bie 3prad)e unferer ^eix^tiimer,

jebod) feiriesiriegss abmeid)enb uom mittclfränftfdjen auf : bod)beut|\l,e* Iis

wirb 31t ss affimilicrt : ossen (Cdjfen), gewassen (gcmadjfctt/, sess (iedjöj.

— £>od)beutfdj # tt>irb nad) ber heutigen VlusMpradK im Dialeft in- nnb

auslautcnb eh gefrtjricbcii : diejeniche, einichen, sondachs, genoich

genug , weinich (wenig), mach, cnwech (hinweg), büwieh, atiyvich,

schuldich, zornych u, f.
w. daneben aber and) g unb gh. — Durrf)

Ginftuf? lingualer ^iquiba mirb g 511 k (ck) oerbärtet : Aingainck

1 (Eingang t, Beslynck, erfftinek u. a. — eh fallt aus in nabern
(

sJ<ad)*

barm, kirspelt 1 ${ird)enfpiel ügl. Wirmes). — flu* nnb Vlbfall be$ h

in: na, darna, scholtisz, enwech (hinweg), neit utid)t>, nesten (nhd)-

ften, Hoebaeh, hogerieht, beleimen (belehnen i, geschien uub geschiet

igcfdjefjeni.

Der heutigen 'QNunbart eutfprccfyeub tritt nnorganifd)es h oor uo

falifdjen Anlaut, namentlich in bem Pronomen ber 3. ^erfon : him (Hjm),

hir (ifjr), hie, hey; hein icn, hirrz (irrest), hinne (ihrem), heischen

u. St.

Wehen mir 311m i4ofalismtus über. Da finbett mir nun aud) in

unferen Urfunben üor allem eine t*rfd)cinung, bie ben 3d)riften bes

14. unb 15. ^ahrhunberts aller mittelbeutid)cn l'anbfdjaften eigentüntlid)

ift, nämlid) bie 3crbehnungeuofale ai unb ae für a, a ; oi unb oe (ou)

für o, ö ; ei für e unb ie ;
oe, oi (oui für einfadjes o, 5. 3'i cin^el

neu unferer tUcistüntcr hat befonbers ai gerabe;>u überhanb genommen.

Dicfe l'aute finb nidit altf eigeutlidje Diphthonge gu faffen, ionbern baö

i, e feltner u ftnb nur oofalifdje Wadjfläuge, bie fid) unter bem Sin*

Hüffe beö folgenben .Stonfonautcn erzeugen modneu, unb in ben weiften

ftällcn Dehnungö^eidieu bes bamit oerbunbeuen entmeber urfprüuglid)

langen ober munbartlid) laug gefprod)enen $ofal*. Diefclbcn 3d)reiber

gebrauten fie neben einfadjem a, e, o unb jtoar olo glcidimertige ^autc.

Daf* aber gcrabe in unferen Urfunben biefe ^erbebnunggtwfalc fo

überaus häufig oorfommen, hangt ^meifcleohue mit beut 2trcbcn ber

heutigen ÜMunbart ^ufamtuen, urfprüuglid) lauge totale ;,u biphtljougic

ren. 3o mirb

:
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mittclfjodjbcutfdK* «*• aufgclbft in e l unb i
e (seU Scclo,

1 „ „
ei „ a 1 (wtVn ©ein),

6 „ „ ou „ ei <dou t ^ob)

ü „ „ o" (fo°l faul in ber Saucrmbt.

)

,, ä nur ucrcinaclt in o» unb ue
i egoQ f, er gab 1.

£icfc Neigung bnrf nidjt allein auf bie $cqucmlid)fcit ber ShiSfpradK

äurücfgcfüfjrt werben, fonbern luur^clt in beut Streben, ben alten Saut*

beftanb in bie (Srtrcme bc$ ÜWaliömus überzuführen. 3>urd) biefe 3>iph*

tfjouge ober beffer ^erbcljunngeuofale n>irb bie Sttaunigfaltigfeit ber

©ortmclobic erl)öl)t unb ba$ Jarblofe unb ISintönigc ber nieberbeutic^cn

^cunbarten uermieben, mit benen unfet Dialcft überhaupt im totalis;

mu£ fcl)r menig ^ügc gemein l)at. ©tr greifen aus ben äufjcrft ja!)Ireift)cn

^cifpiclcn nur bie bcmcrfenSmcrtcrcn ^crau^

:

1. ae unb ai für a, ä,

raeffen 1 munbartl. raten) ; aeeker (munbartl. ftker) ; maedt (mittel*

l)od)b. uiäde = Srijmabc) ; staen
(
ftcljen) ; bestaidt (üertjeiratet) ; ge-

hait i geljabt
1 ;

inaynd 1

s
J)Jonat) ; Dailheni

;
Aispelt ; Fischbaich

;

aieht (ad)t) u. ). lu.

2. oe, 01 unb ou für o, 6,

groesz 1 grof?) ; noett (jflot)
;
hoegericht ; broith (5örob

) ;
Gaistingen

;

Woiehern ; Oisweiler ; Doistert
;
voigt ($3ogt)

;
doumprobst ; boude

(S)oto
;
fougdien (^ogteiem ; doulde 1 mittel!) od)b. tolde = (Gipfel) u. f. ».

3. ei für e, e, ie

,

geleirth
(
gelehrt j; geith igcljtj; gereidtschaften (®crätfd)aften); hein.

hey (er»; seister iScftcr); geschleige ( Schlägeren; weihen (mögen,

munbartl. weienji; geleitft (beliebt) ; feille (fielet; verdeinth (oerbient)

u. f. m.

ferner l)abcn unfere Urfunbcn faft bitrdjrocg o bem gcmcinbeutfcf)en

u gegenüber unb ^uar übereinftimmenb mit ber heutigen 3)hinbart

:

seholtes, joncker, hondt, font, boreh löttTfl), krom (frummed s2kili,

schetzong, grond, ons (unfen, stondt iStunbo, Scholler (Schüller),

mondt, tioss u. f. m.

(Sd)luf3 folgt.)

H~M*

^uflnnö kr $taM inrit Ökaffdjaft panktt
|nr 3cit ber erftcu fran^öfifc^tit Weuolntton unb unter bem erften

Staiferrcidje, fomic ber erften Satire ber 5ÖMebcr(>erftellung bc3 .Siö'iiigtlium*.

2<om Mfrt 1T1»4 bi* 1816.

AOilfctjung II.

3*ür Stabt unb Wraffdjaft Stauben unb bereu £cpeubcn3ien mar
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bamit baS 3)?aö bes CSlcubcö nod) nidjt Doli ; beim ungcadjtct biefer unb

fonftiger ftricgslaftcn, mußten gKanben unb bic anfjangenben £crrfdiaften

bic ungeheure (Summe Don 25709 ftlorius jur gelungenen 9(nlcif)c

Dom ^oljrc IV beitragen, £aburd) mürben aber and) bic nod) etwa« bc*

mittell fdjeiuenben Bürger Dollcnbs gu ©runbe gerietet, ^lllc ©elbquellen

mußten crfrf)5pft werben, um Dom ftanton Stauben bic fo Dcrbcrblidjc

Militär ^cfutton abjumenben. 3>a aber biefe Summe ferner beijutreiben

mar, fo würben, biö 51t bereu gän^lidicr (Siitjaljlung , auf SJcfcfjl beS

@eueraC4(bjutautcn, ßfjef beS (Mcncralftabs 51t Surcmburg, batirt Dom

2. ftrimairc (23. WoDember 1795), bic fünf mciftbeftcucrtcn Bürger Don

SHanben unb Leute dou fjofjem, i'djöncm £Miä)fe, als Krifteln nad) £u=

remburg abgeführt, mo fic mcljrere Sodjcn feftgcljalten mürben.

Tiiefc fünf
sJ)Jeiftbcfteucrtcn maren : tiarl 58 0 rf , **atcr unb 3ol)it,

9ftatf)ias Harber, Söaptift ®o(bfd)mit unb Francis «nbre Dom

Sd)loft ^Rotf) bei Stauben.

Sftatörltd) mar man bcmüfjt, fclbc fobalb als möglid) frei }U befommen.

£icS gefdjal) aber nidjt fo !cid)t, benn bic Dielen Steifen, bic man ju

ilircr Befreiung madjtc, fofteten bic (Mcmciubc Stauben nabelt 300 (Bulben.

^orbenanntcr ftorl 5öotf rettete 1809 iManben üor gänjlidjer hinü-

bernng, als er, in feiner ©igcnfdjaft als Wcfjcimagcnt ber fran
(̂
bfifd)cn

^olijci, bic l)cran
(
5ict)cnbcn fran^öfifd^cn Truppen eiligft bnrd) Stauben

hinburd) birigirtc, ofjnc fic anhalten 31t laffen. (Alex. Kocnij^, 3. <öcft,

Seite 44.)

ftaunt mar biefc nette (Gattung Don mafyrcr Sranbidiafeung bnrd)

alle mögliri)cn (SrcfutionSmittcl beigetrieben, als fd)on mieber bic 3d)itf)-

Sfcquifition Duverger's, Gommanbant einer Infanterie unb Saoalcric*

(Solonne im Danton 35tanben, Dom 30. Brumairc beS ^afjrcs VII (20.

^ioDcmber 1798i folgte. Sianben muffte abermals 69 sJ$aar 3d)ul)e, mo=

Don 10 s$aar gut befdjlagcnc, unb 4 ^aar 3tiefcl liefern.

5£äl)renb ber ßeit, mo bic (Sonunanbanten Duvergor unb Maurice

mit ifyren
s
J!)ianufd)aften ben .Sianton Stauben im ^ügcl Ijicltcn, b. 1).

00m 3a()r VI bis jum 10. Ventuse ^aljr VIII (1797—1800), ober

bis jutn ^eitpunftc, mo bic 9tuljc in ben aufftänbifdjcn Atantoncn mieber

Ijcrgcftcllt mar (jusqu'ä la pacitication des cantons insurges), battc ber

Danton Stanbcn Lieferungen u. f. m. bis ,}u einer .'pöfjc Don 18599

^•raufen 28 ßcutimcS 51t mnd)en. i^ufolgc Urfunbc Dom 10. Ventöse

^aljr VIII— 7. Wäxfr 1800 1. Cis mürben unter anberm bnrd) bic Wc-

meinben bes Kantons Dom 18. Brumaire beS ^aljrcs VII ber dlepubtif

(7. 9ioDcmbcr 1798) bis (Snbc Frimaire geliefert:

a) 5948 *ßfiinb €d)fen* unb .»paniniclflcifd)

;

b) 05 SDtafter ©afer

;

c) 244»/
8 Rentner $en un0

d) 153 Rentner 8trol).
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Die 3tabt $ianbcn allein näfjrte ununterbrodjen oom ^afirc Vr
bist juitl 16. Vcntose bes 3nr,re$ VIII <7. iDfärs 1800) 7787 SDfrnui

Solbaten ber obigen Golonne. 'Dnrd) Xrommelfdjlag ließ ber (Sommati:

baut befannt marken, baf? bie (Sinmonncr jebem Militär täglich 2 %ia-

fd)eu ©ein, ober cbcnfooiel Wer ober ftatt biefer Wetränfe ein beftimmtt*

Quantum ^ranntmein ocrabrcid)en l)ätten.

Settel näljrtc mä'rjrenb 4 Xagen 150 Mann 2olbaten, ftourjrcn

mäbrenb ebcnfoiuel lagen 111 Mann.

©äl)renb ber Wotfabe uon ^uremburg maren in Stauben alle 14

läge neue (Sompagnien Dragoner ober ^äger einquartiert. 93ei bem

Äufftanb uon £eiberfd)eib itttb ^-eitlen (Im Cftober 1798» tyatte ber

(Sommaubant ber Golonnc, bie gegen bie .Silbppelmänner 50g, fein Cuar*

ticr in Stauben, nnb rjielt fid), nadjbcm er bie Nebelten $erftrcut, noa)

mehrere iWonate mit feiner (Solonne in ^ianben auf. ©äljrenb ber ^abre

V nnb VI ber Mepublif faincn nirljt blos uon ber Irierer 3eitc

()er Gruppen ,^nr (Einquartierung nadi Rauben, fonbern baS 3täbtdien

Ijatte and) bnrd) oiclfadje nnb bebentenbc Wequifttioncu für ben Unter;

Ijalt ber in iener Wegenb ftationnirten ^launfdiaften an^ufontmen.

3o Ijatte su Anfang beS ^aljres VII (1708,, bei bem allgemeinen

Kufftanbe bes ganzen uorböftlidjeu Ilicile* beö Raubest, in bem fogc

nannten ttlöppetfrieg, mobei bie öcgenben um Ärtfclb, Glerf, 93au=

frijleibcn n. f. m. ftarf in s
JMitlcibenfd)aft gebogen mürben, ber Gomman^

bant ber (Solonne, bie gegen bie ^(ufftanbifdjen gefanbt mürbe, ebenfalls

mieber fein Hauptquartier ju Rauben genommen nnb batte and) bnljin bie

^ermunbeten nnb befangenen bringen laffen, allmo fie oon bürgern

ißiauben'ö mäbrenb niedrerer Soeben genährt nnb gepflegt mürben.

Die (Sentral^ermaltung be* Kälber; Departements ber einen unb

iiH3crtl)ctlbarcii fran^öfifdicn Mcpublif, mit beut 3ifee l'uranburg,

oerorbnetc am 7. Brumnire
v>f)r VII (28. Cftober 1798), in tfnbc;

tradit, baft in ben Kantonen oon Ärjfelb, Stauben, (£lerf unb SSMlfe

bewaffnete Serfammlungen abgehalten mürben, unter anberm, baf? bie

aufrü^rertfdjen Wcmeiubeu entwaffnet unb bie ©äffen uadj bem $efd)luffe

oom 28. bes uorf).
sJWonatS nadi fiuremburg gebracht merben folltcn.

Daraufbin lieferten nadifolgcnbc Crtfdiaften : ftörperid) 2, Obersgegen 2,

Okidjlingeu 1, fliotrj <S, ^ütfrrieib 1, Rettmertd) 1, Sianben 2, ©eiler 1,

.v>ol3tl)iim 1, Gruditeu 1, lliiebcrSgegcu 1, ^Imelbiugen 1, jufammen 20

Klinten ab, meldje auf 3d)Ioft ÜManbcn gebradit merben mußten, uon

roo fie am 80. Brumnire ^al)r VII (20. N)ioo. 1798» auf Jöeferjl beö

(Xommanbantcn Duvcrger auf einem ©agen nadi l'urcmburg tran$;

portirt mürben.

ihn fclben läge, b. I). am .'$0. Brumaire beS ^atjreS VII, mürben

nud) bie im Danton Rauben fcqueftrirten ("»Hoden Dom 3d)loffe ©tanben
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ab auf 13 Sagen nacf) Suremburg ocrbradjt, um jur Ü)iün5prägung

öermanbt gu merben. Ta nämlid) bie mciftcn GJciftlidjen ficf) fjartnäcfig

weigerten, ber Scepubtif ben Gib 511 leiften, rocil fie biefe GibcSlciftung

mit iljrcm (Menriffen nid)t uercinbar gelten, unb als hierauf fpätcrl)in

btr Dorbcnanntcn Unrufjen ausbrachen, bic man im großen ®an$cn als

t»on ben nirfjt gcfdjroorcncn ^rieftern ausgegangen unb gefduirt betradv

tete, öerorbnete bic Gcntralocrmaltung oon ^uremburg, baß alle Wlocfcn

im Sälber^£cpartcntcnt fterabgenommen unb nad) l'uremburg tranS*

portirt werben foWtcn. £ie 3^cfcf|lüffc biefer i^ermaltung 00m 13.

^ember 1797 unb 14. ^mmar 1798, monad) jeber Gantonal=,$auptort

unb reSp. jebe Munizipalität eine C^locfe behalten füllten, nuirbcn alfo

rücfgängig gemacht. Wit ber 93otl^iel)iing ber obigen ^crorbnung umrbe

General Morand beauftragt, ber fciucricitS bem Gommanbantcn Du-

verger Auftrag gab, felbc im Danton ^ianben ausführen gu (äffen:

Vk Agence ((^emeinbe) S3ianben lieferten, ®eid)lingcn 2, .pofcfycib

ftalfenftcin 2, äörperid) 3, Joubren (>, Jpolstfjum 5, Gruiten 3, itonb;

fdieib 6, 8tol^emburg 3, Sallenborf 4, ffiotf) 5, Mujjbaum 3, jufammen

51 ölocfen ab.

3um Iransport nad) Snrcmburg ftcllten : Seiler 2, ütterfdjeib 2,

1, 9iad>tmanbcnd)cib 2, ^utidjeib 1, Krälingen 2, £anbfd)eib 2, Settel 2

jufammen 13 Sagen mit (^efpann.

3n ilManben fjat fid) bis auf ben beutigen lag bie 3agc aufrecht

erholten, nad) meiner 2 fran^öfi|ri)c Leiter, bie bie (Worten ber Bleu-

firdjc (auf bem fttr^Dfe) ftaljlcu unb mit benfelbcn auf baS gegenüber

licgcrtbe Curufcr fliegen wollten, im Grauspoul 1 früher gefährlicher

Strubel in ber Cur beim &irri)l)ofn ertrunfen mären unb nod) beute

bort begraben lägen.

(Sortfcfeung folgt. |
Tu. Bassin« & N. Revenig.

©errfjidjtlidjcr pihlmrit
auf bte im (<*rofef)erjogrf)itm gttgembura, bifyev crfc^icitcneit

3?ttuitgett uitb ^{citfdjriftcti.

ra.

Gazette de Luxembourg.
3n ben „Annales de l'Institut d'Arlon" finbeu mir folgcnbeS

(Sitat : „M. Warzee citc anc Gazette de Luxembourg, editee par

les heritiers Perle (de Luxembourg), avant 1791. Voici ce qu'il en

dit: „Apres la prohibition du Journal historique et litte"raire, (de

labbe de Feiler) les heritiers Perle furent autorises le 29 deeembre
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1788 „ä y faire revivre sous un autre titre" la publication de

Feller. Ces imprimeurs donnerent ä leur nouveau jonrnal le titre

de Gazette de Luxembourg. La publieation de cette gazette ayant

ete pen dant quelque temps suspendue, les editeurs demanderent,

au mois de deeembre 1790 la permission d'en continuer l'impres-

sion ; il ne parait pas qu'on ait refuse."

.'piernus* bfirfen wir fdjlicfien, bap twu Anfang 1789 an biefe

ßcitung erfd)icneu unb baß fie in bem britten ober feierten Cuartal

bes folgenben ^aljrc* fu«pcnbirt worben ift. &Mr glauben aber and)

amieljmen
(
yi fönnen, baß, obgleid) bie Verleger nad) einer gewiffen

ßett bie (Srlaubntj) erhalten Rotten, btcfelbc wieber erfdjeinen ju (äffen,

felbc bod) nid)t nteljr unter iljrem bisherigen litcl, fonberu unter bem

nndjfolgcnben weiter üeröffentüdjt wurbe. £>crr Würtb-Paquet fagt, bap

er biefc Leitung nic gcfcljcn Iwbe. Wild) wir finb im nämlichen ftalle.

Duellen: Annale« d'Arlon. XIII, 23*. — Publ. archeol. de Luxembourg.

VII, 85.

IV.

M61anges historiques et politiques-

3rolgenbe£ fiiiben wir in ben „Publications de la Societe pour

la reeberebe et la conservation des monuments bistoriques dans le

Grand-Duebc de Luxembourg" : „Ulysse Capitaiue, reeberebes bist,

et bibliog. sur les journaux. Liege, 1850 dit p. 108 „que par au-

torisation obtenue le 29 deeembre 1788, les beritiers Perle de Luxem-

bourg remplaeerent le Journal historique et UtUraire de Feller

par la Gazette de Luxembourg et que cette derniere feuille ayant

ete suspendue pendant quelque temps, les editeurs demanderent et

obtinrent la permission de la publier sous un nouveau titre: ils

l'intitulerent alors : Melange* historiques et politique* et en con-

fierent la redaction a M. Courtois de Longuyon, avocat au Par-

lemeut." tiefer furzen ^oti$ fügt fterr Würth-Paquet fun^u : „Je

n'ai jamais eu l'occasion de voir la gazette et les milnnges dont

parle M. Ulysse Capitaiue. SBcbcr .'perr Dourct (Annales d'Arlon)

nod) .fterr Bourson (Patria belgiea) erwähnen bie)*e ßettung a,,rf) nur

mit einem ^orte. 9lud) uns ift nidjts'
s)iäl)ere* bnrüber befnnnt.

Citffle: Puhl. arch. de Lnxembourg, VII, 85.

V.

Gazette politique et HttSraire de Luxembourg.
tiefet 53lntt fdieint bie Melange* historiques et politique* erfefct

31t Iwben, welriK wnbrfdjcinlid) öon ttnfang bi* .frälfte 39fai 1791 cr=

erfdjicuen. 2öemt $)crr Würtb-Paquet fugt, bn* $Uatt fei erfd)icucH

„du mois de juin 1791 au mois d'aout 1794", fo muffen wir Upn für
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I

bo£ crfterc Saturn mibcrfpred)cu. 3öcnu man bas in ber 2tabtbibliotl)cf

(

>u ^urcmbnrg aufbewahrte (srcmplar bicfcr Heining fid) genau anficht

,

finbet man, batl bas*fclbc im 3Wai 1791 begonnen haben mufi. (£* er

frf)ien ba$ iölatt nämlid) Anfangs $rocimal mörf)cnttid) unb ;,mar Witt

mod)0 unb 3amftogs. ^äl)it man nun rücfmärte dou ber erften Kummer
an, meldje fid) in ber gejagten Sammlung »orfinbet, bi* auf Mr. 1

,

fo fümc mau an ben 18. N.WaiJ791 für biefe erftc Kummer, angenom

men, ban ba* $latt nidjt fd)on früher crfdjicncn ift, mas mir meber

gu bejahen nod) 51t »ernciuen mögen, eben meil bie ©tbltothctefamutlung

nirfjt öollftänbig ift. Tad Watt crfd)icn bi* 511111 1». «uguft 1794 ime

ttigftcns ift bie 9fr. 73 uon lundi, 18 aoüt 1804. bie Icutc u>cM;c bic

$ibliotf)cf befifct. TaS gau^e &<crf säljlt 20 Cftaubänbc (ttiri)t Tuobc.y

mic £>crr Würth-Paquet angibt) unb mürbe gebrurft 51t i'urnnburg bei

ben CSrben oon Franeois Perle, nid)t bei biefem letzteren fclbft, mic

.fterr Douret irrthümlid) fagt. (Ss hotte fein eigenem Titelblatt, fonbern

auf ber erften Seite ber jcmeiligen %tt. finbet fid) ber Titel üor mit bem

Wappen t>on Ceftcrrcid) unb bem ^ufauc : Avee privilege de 8a Ma-

jeste Imperiale R. Apostolique. Tic Reitling enthält 1) Nouvclles

politiques, 2) Annonoes litteraires unb 3) Enigiues. Ter erfte Tf)eil

btlbct aud) ben roidjtigftcn. Ter ;,mcitc ift übrigen© fcfjr fporlid) gehalten,

.•perr Würth-Paquet bringt über biefcö iblatt folgeube 3lotij : „Cette

feuille a ete imprimee par les heritiers de Franeois Perle k Lu-

xembourg, du mois de juin 1891 au mois d'aoüt 1794. 11 est pro-

bable quelle avait pour redaeteurs des pretres, emigres Iraugais.

Elle paraissait deux fois par seniaine (im Anfang ja, aber fpätcr, je

nad) bem iöcbürfniu aud) öfter 1
et n'est pas sans interet pour l'histoire

du temps. On y trouve des relations ofticielles au sujet des sieges

de Longwy, Verdun, Thionville ; des combats d'Arlon ; des bulle-

tins de l'armee des dmigres, eommandee par les prinecs franyais

etc.
u Tie Herren Zelle unb Knaff eitiren biefe Leitung öfter balb als

„Gazette de Luxenibourg", balb als „Gazette politique et litteraire

de Luxemhourg" in if)rcnt gebiegenen "Berk : „Tie ^loefabc bcr [ycf

tung £urnnburg burd) bie Iruppen bcr fran^öfifd)cn Mcpublif, 1794

—1795." (Publ. areh. de Luxeiubourg. Vol. XLIt, preniier faseieule.)

Duellen: Würth-Paquet, E.«*cli-rtiir4 Alzi'tte ot s.u-tions qui en dependent

etc. Notice hiwtorique et eUtistique. 6. 19 (Mote 1). — Publ. arch. de Lu-
xembourg. VII, 83—85. Annales d'Arlon XIII, 2H3. — 2ai Serf felbft in bcr

Stabtbibliottjef.

VI.

L'Echo des Forets.

Alle«, maS mir über biefcs ©fort miffeu, ift enthalten in ber nad)

folgenben N
J<otia bc$ .perrn Würth-Paquet : „Ponee Cercelet, impri-
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meur (ä Luxembourg) , rue de la Constitution (e'esl ainsi <jue la

Republique (franvaise) baptisa la nie Monterey ou du Cure), tut

editeur d'uu jourual intitulc : Echo de* Forets. Nous n'avons ja-

raais vu an numero de cette feuille.

Au mois de brumaire, au VIII, Pierrc-Frane,ois Delattre,

commissaire du directoire executif pres radmiuistration centrale

du departement des Forets, fit eiter P. Cercelet devant le tribunal

civil de Luxembourg pour l'avoir calomnie dans un eerit in 4J

intitule : Au ministre de Vinterieur, imprimc, public et signe par

Cercelet, imprimeur ä Luxembourg et dans la gazette : l'Echo des

forets, de riniprimerie du meme Cercelet, proprietaire-editeur. Ce-

lui-ci avait reproche ä Delattre, ci-devant moiue, de se laisser

corrompre, de deshonorer le Gouvernement qui l'eraployait et autres

faits de ce genre. Cercelet imprima un memoire pour se defendre

devant le tribunal civil du departement des Forets. Ce memoire

de 6 pages in 4° et date du 28 frimaire, an VIII (19 decembre

1799) est intitule: Memoire pour P. Cercelet, imprimeur-libraire,

ä Luxembourg, dtfendeur, contre le citoyen Delattre, commissaire

central du departement den Forets, demandeur. De Vimprimerk

du citoyen Cercelet. — Bibl. Ath. Luxemb. — Delattre est decede

a Luxembourg le 11 juillet 1826, äge de 98 ans. II avait ete" ius-

tituteur primaire pendant les dernieres annees. II etait ne ä St.-

Manclie, departement des Ardennes.

Les renseignements qui precedent sont puises dans un dossier

qui se trouve dans les collections de la socicte bist, de Luxembourg."
Duelle ; Puhl, archeol. de Luxembourg, VIII, 18.

vn.

Äfflehes, annonces et avis divers de la ville de Luxembourg.

&erf<$tebene Stitfünbigimgett nnb $(n$eigcn ber ®tabt
gü<?emfrttrg.

3n ber Drbonnang üom 20. s
J)?oi 1814, mctdjc bic Äuggabe eines

„Cffaicllcn Journal* be* Sälbcr:$cyartcmcnte$" öorfdjrcibt, fommt

folgenber Sßaffu^ üor : nfLm (Sube eine* jeben Winnerod mtrb man bie

üer|'cf)icbencn anbern feigen, bic ^ur iöcfanntmadjung werben mitge^

tl)cilt »erben, beifügen. 5Dtefe ©inrnchtng wirb baSjentge SBlatt erfefeen,

wciäjeö unter bcin SRamen : „^erfdjiebcuc Wnffinbigungeit unb 2ln$ctgen

ber Stabt Sityemblirg" l)ier pubUjirt würbe." (Cette insertion reni-

placcra la feuille qui a paru ici sous le titre : A/ßckes, annonces

et avis divers de la ville de Luxembourg.) £aben nur e* nun mit

einer eigentlichen Rettung 311 tfjun ober mit einer Sammlung uon mv-

Seinen 5U|"ammengel)örigcn *ßlafaten, feigen, mcld)e auf fltegenben

blättern erfdjienen fein mod)ten ? Vk\c ftrage Dermögcn wir ntdjt %vi
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beantworten, i"d)Uef?en aber au$ oem WuSbrucfe „Dasjenige iMatt", « In

feuille », wetzen bie Crbonnan^ gebraucht, ban e£ ftd) um eine wirf;

lici)c, wal)rirt)etnlid) abminiftratioe, für bie 2tabt l^uremburfl allein

beftinuntc 3"tunÖ Rubelt. Irofc unfered SJaaMurfjene im Megierunaear

djio, unb in ben $ibliotf)efen ber 8tabt fomic ber f)iftorifd}CH 3eftion

be3 £. (Mrofif). ^nftituted tonnten wir feine Spur baoon finben.

Onellen: Offizielles Oournal beS 2Bälbcr=$epartementeS. 9fr. 1 uom 20. SDiat

1814 (in ber Stabtbibliottjef).

M. Blum.

-M-

P. Sand J. £aS iVtnb iu 9tfrito. £cn öbrm. Sdjweftern ber djvifll. tfetjre ge

wibmet. — 3et)nte Auflage. — 2>er Reinertrag ift für bie 2)fiffion beS P, Sand

benimmt, tfuremburg. St. IßaulnS (iJefetlfdjaft. 1895.

? u r t m burger :H a t i o n a l ^ 3 c i * u n ß- ®xn unabhängiges Organ für

Jreifjeit, 2öar)rt)eit unb 9ted)t. herausgegeben oon Fr. Martin, Minnoapolia, Minn.

«Srfdjeint feit Cftern ju (Scjicago).

Kellen Tony. 2)aS fiaöenbud). Beilage jur berliner 2t)ierbörfe. «erlin. 1895.

Hemmen Nie. 3ur ftürforge für unfere »linben. Vuremburg. 5t. «Paulus*

®efellfd)aft. 1895.

grtefkaften.

hm. A. A'. in L.-K. 'jßofhnanbat lautenb auf 5,75 K. banfenb empfangen. habc"

ftd) tjoffentlid) fdjon fdjlüfftg gemacht, meldje Arbeit Sie unS einfeubcu

wollen. Erwarten felbc balbigft. — Ratten 3hrm Cefud) wäljrenb ber

Cfterferien erwartet, »ed exspectans exspectavi et non »«rat qni vonlrot.

hm. F. M. in M. (N.-A.). (Wcwiß fmben Sie unfer jroeiteS Schreiben erhalten ?

9?rn. 3 unb 4 ebenfalls V Xaufdwertrag angenommen. — %\)K Warne nuirbe

in bie iliitglieberlifte eingeschrieben. IBic fommt eS, baft bie Wrn. 40 (oom

23. iDtärj) unb 41 (6. April) uns nod) gar ntdjt jugefommen fiub ? Sind)

haben mir immer nod) vergebens auf Antwort gemartet.

hm. R. in B. „©ittige Xccfcn" jur ^eitfdjrift ju liefern geht nid)t an, weil bie

3at)l ber Abnehmer ju gering märe. (Sie müßten in einer aiuMänbifdjen

Anfialt ausgeführt werben , was fclbe „treuerer" ftatt billiger mad)cn würbe.

35er AuSbruct „^ergröftcning" in ")lv. 1 unb 2 haben Sie nid)t rirfjtig auf*

gefafjt.GS ift barunter ein 3n> f «fatlKS ju oerftet)cn : a) bie einzelnen 9htm

mern follen eine ftärfere Seitenzahl umfaffeu ; b) bal Sölatt foll öfters als nur

monatlich, evfdjeincn. Xamit biefcs aber ber ^all fein tonnte, müßte bie iUit-

gtieber* reSp. Abonncntenzabl nod) bebeutenb fteigen. — (frwavtcn ben

oerfprod)euen SBeitrag für bie Screinsbibliothcf
,
weldje t)cutc fd)on an 130

Hummern umfaßt, abgefetjen von ben im AuStaufd)e ju erwerbenben 3ei

tungen unb 3cin*d)riften.

hm. J. B. M. in Ch. (X.-A.). Sanbten am 6. «pril ©rief, fowie ttrn. 1—4
oon ,0ns Hömecht" an 3t)re wertbe Kbreffe. Ürt)ieltcn einige läge fpäter
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3fjre 3»fcitc Saibling ($cbid)te). Sputen Sie ftd) gütigu mit ^fjrer «ntiuorr.

$rn. J. P. KAI. in D. %i)x «uffafc fpt in ben Äugen beS (£omite d feine t#uab«

gefmtben; berfelbe pafa au<HKäntf)net in ein fpejicUcs $\nnftorgan, nidjt

aber in unfer ©lütt, ba ba$ Öanje ja and) niiijt mit einer Silbe her

bicsbejiifllid)en ^uftänbe in nnferem Pnnbe flebenft.

gUtitttrt PtttljFÜnnruMi.

Uli litcljrcrc 9Hitg icber bic ergebene ^cadjridjt, baf? mir unter ber

üinbrif ,,^tttcrori)(t)c SRotoitaten" nur fuf d|C
s
$&tttt anzeigen, oon betten

uns locnigftcue! ein (ircmplar Seitens ber ^erfaffer, rruefer, Verleger

ober fonftiger ^erfoneu ^ugefaubt roirb.

Äuf oiclfcitigc Anfragen tlicilen tvir mit, baji ber ^^""idicnfall

Arendt in ber (Mencralocrfamntlnug t>out "-'.">. Slpril cnbgültia, erlebigt

toorben ift. .£>r. Arendt bat ber (Mcueraloeriauimlnug nidjt beigewohnt,

tocil er, nue er uns ausbrütflid) erflärte, gcidjäftlid) oert)inbcrt gcioejcn

üßMr lotcbcrfjolcn, ban wir in ^'dunft nur fold)c Briefe beantworten

werben, iocld)cu ba$ Wütfporto für bic ^lutioort beigelegt ift. üWidjt auf-

geiiomntene tWamiöcriptc loanbcrn in ben s}$apicrforb, ober toerben ben

iUerfaffcrn ^nrürfgefaubt, wenn fic bieg ausbrürflid) oerlangen uub ben

coent. ^ortobetrag oorljer eingefaubt Ijabcn.

3i*cil bic ftatutengetnape ^crfainiulung bcö Monats SOiai bereits

am X.
, alfo taum 14 Jage nad) ber Wencroloerfainmlung ftattftnbcn

folltc, wirb bicfelbc auf ben nad)folgenbcn ronnerftag (in ber Octaoe

ber Iröftcrin ber betrübtem, b. I). beu IG. Mai, »erlegt. 3>ie 3ifcung

toirb eröffnet unmittelbbr nad) 3d)Iun ber sJiadjmittag$^nbad)t in ber

äatfjcbrolc. ^crfantinlungsrtofal int Wcfctlenl)an)c, ÜMnccn^Saal, erftcS

3torftoerf.
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§eranftgrQtfan von ften $tretn6*$0rf)aftbt.

?Ült (Sorvdponbcnvn imb ^citräflc fmb Jtt vtdjtfit

an bcn ^vtmbrutrn ober an ben Sdiriftfütyri'v

Der (Sie fcüfi1)ft»t.

3Me Ü*ereiiivM)ntt eifdirint dort ii »'ig am 1.

jeben äRfittatr*, 24 -,V2 leiten ftarf.

Xitfelüe mivb allen ilfitiiliebeni gratiä ^ugcftcHt;

fiiv yiicfjtueveiiK'rtiuioliorijir betrügt bir jälnlidjc

fttonnetneuttpm* ffr. 7..">o (SKf, (>).

Alle lU'd)tc ucu-l»clialtrit.

V 6. Vnrntibnrg, I. ^iiiü 1H95. 3al)rn. I.

General-Versammlung vom 25. April 1895.

Vorsitzender 1 Hr. M. BL1 M.

Zu Anfang der Sitzung erstattet d«r Vorsitzende Beriet)! über diu der-

zeitigen Stand dor Gesellschaft, welche 4U wirkliche und IS*) correeponliierende,

demnach zusammen 2-4N Mitglieder zählt. I>a jedes Voreinsmitglied ninen

jährlichen Beitrag von b' Franken entrichtet, beziffert sich die diesbezüglich*)

Voreinseinnahiue auf 142s Krauken ; rechnet mau hierzu das von der Regio-

rung der Gesellschaft bewilligte Subsid von 300 Fr., sowie die Summe YOH
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112.50 Fr. als Ertrag von 15 Abonnenten auf die Voreinsschr'ft . so stellen

sieh die Gesamteinnahmen auf 1840.50 Franken.

Nach diesen vom Präsidenten gegebenen Aufschlüssen, welche von allen

Anwesenden mit grösster Zufriedenheit aufgenommen werden, weil dadurch

klar gelegt wurde, dass der Bestand des Vereines gesichert sei, wurde «-in

Reglement Uber die Anlegung und Benutzung einer Vereinsbibliothek beraten.

(Dasselbe w'rd in einer der nächsten Nummern veröffentlicht.) Ans den Mit-

teilungen d« s Präsidenton (Iber die Bibliothek geht hervor, dass dieselbe

bereits heute an 120 Bünde und Broschüren umfasst, ohne Hinzurechnung

der im Austausche erworbenen Zeitschriften und Zeitungen.

Sodann kam der in der Tagespresse vielbesprochene Zwischenfall Karl

Arendt zur Sprache. Der Vorsitzendr beweist mit Material an der Hand,

dass in dieser Angelegenheit dem Kedaktionscomite keine Schuld aufgebürdet

werden kann, dass dasselbe vielmehr in jeder Beziehung correkt gehandelt

hat. Diesen Aufklärungen fügt der Schriftführer einige weitere hinzu : die

ganze Versammlung teilt die Ansichten der beiden Vorredner.

Für den Tauschverkehr werden neu angemeldet : „Luxemburger Volks-

zeitung" in Luxemburg : „Luxemburger Nationalzeitung" in Minneapolis

;

„Brandenburgia*, Gesellschaft für Heimatkunde der Provinz Brandenburg in

Berlin; „Aeademie de Stanislas" in Nanzig; „Soeiete archeologique* von

Namür; „Gesellschaft für lothringische Geschichte und Altertumskunde 8 in

Metz.

An neuen Mitgliedern werden einstimmig aufgenommen : Excellenz Ba-

ronin von Preen, Oberhofmeisterin I. K. H. der Grossherzogin von Luxem-

burg; die HH. M. deinen, Vikar im Pfaffenthal; M. Junck, Postamtsvor-

steher auf Sehlosa Wilferdingen ; Jos. Dupont, Gerichtsschreiber in Greven-

macher; Kleiner, Beamter der Einregistrierungs-Verwaltung in Luxemburg;
Wahl, Pfarrer in Hoppenwahle bei Uckermünde (Pommern).

Nachdem noch verschiedene andere Fragen ihre Erledigung gefunden,

wird beschlossen, in Zukunft die Vereinsschrift monatlich in der Stärke von

32
k
Seiten erscheinen zu lassen.

über btid <\rohe SUtarbilb tu ber Zt. WUd)ael$tivd)e.

OÄuffinbuiiß be* diiibtitf'fdjcn Crifliiialflcmälbc*.)

3?om Tage ab, ba id) bic bcfnnntcn (Sitatc Merjay'3 gdefen itnb

in
s
JJr. '2 b. 331. ucrbffentlidjt, mar id) befliffen, ernftlid) nadi,}nforfd)cn,

ob nnb ivo baö fltnbcne'fdjc Crigtnalgctnälbc und)! nodj anfjiifinbcn fet.

^d) tl)at biejeö um fo eifriger, feit >qy. ^citfycnlcfjrcr M. Engels fidj in

^ir. 3 bewogen gefühlt bat, bic (tyuiibivürbigfcit Merjay'**) anzweifeln,

*) Merjiiy, bachelier en droits, mar fveilid), ebenfo wenig mie Aug. Reichens-

porger unb aubere ancrfaimte Hunftfrittfcr, felbftübcubcr Hüufiler, blatte inbeö auf feinen

uiclett Sieifen im Umgang mit bcroovragenbeu SRetftern unb burdj ba* »tubium jaliflofer

ihinftbeutmäler (Gelegenheit gebabt, ftcfo, ein gereiftes KunftoerflänbntB anzueignen.

Xa9 bereifen bic ütelen in feinem l-lbänbigen iUanu«criüte enthaltenen ftunftbcridrte,
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meil (feinem ©iffend !i fein bc^iiglidicd Crigiualbilb fotoloflirt fei, itnb er

In ben .pnlbfdjatteu innere? Wlbeä bie JUnbni»'fd)c ÜMaltedjnit Dermiffe;

me*l)nlb er lefeterm, a priori, ben (ilmraftcr eine? fornnwltenbeteu Original*

jiierlernten müffe.

.\>errn Tedmuteu Hanl nerbonte irl) e*, auf bie ridtfige ^äljrte ge

leitet werben 51t fein. .frerr Haal mar uiimlid) fo freunblid), inid) auf

einen in ber 3afriftei ber ©t. 3Rid)ael$fird)e anfbemaljrtcu alten

Stnpf er ftid) anfmerffnm 51t mad)cu, auf befielt uergilbtcin iKaube 311

lefen ift

:

Pet. Paul Kubens pinxit

Arnoklus Loemans seulpsit,

nnb in meld)cnt id) fofort ba£ gcfudjte Criginalgcntiübe erfannte, im

gcadjtet ber uoiu genialen ßopiften uorgenommeuen, übrigen? feljr aner

fennung?mertf)en Varianten int detail, naiuentlid) an ben Figuren be?

^orbergrunbes.

id) hierauf in Vlutmerpen weiter nad)forfd)eu liefj, erhielt id)

Sunbe uon einem uor wenigen ^a\)vc\\ bort ertdiieneuen Üi^crfc oon Max
Rooses, betitelt : „Lamvre de Rubens u

, ba? id) ltitr fofort
(
mfd)icfcn

lief?. £a?fclbe entljält in •"> ftarfeu Okofmftao täuben bie feljr lel)rreid)C

SJefdjreibung unb Wefd)id)te mit tl)ciliucifcn flbbilbungen aller iHubcn?*

jd>en äWeifttrfdjöpfunflen, bereu ^lit^aljl ftauitencrrcgeub ift. Äuf Xafel

122 be3 II. Raubes" erblicfcn mir eine uon Bolswert grauirte *äb

bilbung be? laug gefud)ten Criginalgemälbec, abfolnt ibentifd) mit

unferut obbenanuten Loemans' jdjcit alten Mnpferftid)e. $m beigegebeuen

Jert (Assotnptions) 3. 164—16(1 Ijeiftt e? : « Musee de Bruxelles,

X° 407 du catalogue, toile 3m30 X 4ni9U, ete. Provient de l'eglise

des Cannes deebausses de Bruxelles, eonsneree en 1614. Ornait le

inaitre-autel et fut eommande vers 1619— 1620 par les arebidues

Albert et lsabelle. Enleve en 171)4 par les eommissaires de la

Republique et restitue en 181Ö. Grave par Bolswert, F. Ragot,

Arnoldus Loemanx et f> Anonymes. Couleurs d'une seule venue,

adoucies seulennnt par des lvHets clairs u
.

flu? beinfeibeu Max Rooses'fdieu ©erfc erfahren mir weiter ban

batirt 1781— 1H(W, aus 3 laliett , 'Jcieberlonb, iSuglanb, Xciufdilonb, Belgien unb

l'urcmburg. — ^tn Uebergangsftabium ber alten auf bie neue ;}ctt lebenb, uermodjfe

et U, 0. fef)r fi)ä&endtuevtl)f Wotijen über unfere alten fönten, Sllöfier *c. ,ut fammeIn.

3n feinem Worbftraftc 9ir. 11 gelegenen ßltcrnbauie (beut blutigen •Jieumauu'frfjen

$aufe) beberbergte er lange 3eit ben altf gcfdjäHteu dualer befanntetl #enebiftinerbrnber

"Abraham üon Croal, roeldjcr ibm bie im lirbgcfdiofn'aale nod) feilte twl benuinberten

JUanbfresfin malte, uon benen id) in ber Wr. t»om 11. Jebruar l*5i> beS rfynaltgcn

„Journal de Luxeiubourj;" eine Jöefdjretbung gab.— ^>n einer (SOfettigru 8rofd)fiK

aus bem 3ab,re 1HG0 Deröffentlidite
s
Jßrof. A. Namur eine i'ebeuobcfdjreibung biei'c«

luremb. ÄünftlerS, neb?t einem bctaiUirtcu ^noentar feiner jab,lreid)en Stböpfungen.
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fönbcnS basjclbc 2üjct über ein bufcenbmal gemalt Imt, jebesnial in

grunböcrfdjicocncr Utiffaffttng. — Cu., tf)ctttvctfc abgebildeten Wemälbt

befinbeu fid) rcapeftiöe

:

a) in Antwerpen auf beut .ftorijaltar ber (iatncbraie

;

bi im (^emälbe-Älhifeiim ber ßunftafabemic ,^n Tiiffclborf

:

c) in err .'pt. $rett$fird)c gn Witgäburg
;

d) in ber Ctfcm.^allcric 511 2d)lctftr)eim

;

e) in ber i?cnd)tcnbergifd)cn Wnllerie

;

f) im f. f. SKitfatm $u ©ien, )h. 1156;

g) im iöutftngljam^alaft 311 Bonbon;

h) im SDhifeum }ii i*allabolib;

i) k) in ben ftirrtjcn St. Josse-ten-Noode n. 8te. Catherine 311 Trüffel;

1) in *J>riüatfammlungcn in ©nglanb, nnb enblid)

m) im $rüffcler SMufeum, bic fdjon ermähnte 3ir. 407 bcS (£ata*

log*, ba$ anerfannt fttjönftc aller öorbenannten sH?ciftcrtt>crif.

jRadj Unterem Ijat ber ungenannte Qcfuitcnbruber für unfere frühere

(Songrcgation*fird)c baä Warialjimmclfafjrtgbilb, ba£ mir gegenmärtig in

ber 3t. sJ)}id)ael8fird)c berounbern, in freier »arürtcr ©eife gemalt, bic

9Öefcn()cit, bic djüTaftcnfttfrije förunbibec *) bes Jörüffclcr 23iibc$ jebod)

beiberjaltenb.

$ür bie fdjon anfangs ermahnten Varianten fdjeint unfer Waler fid) an

anbern Silbern üon diubend infpirirt ju Ijabcn, fo fpc^icll für bie ©eftalrung

ber in ber redjtcn @cfe fnicenben jugenblidjen ftrau (muttjmaplid) Porträt

ber Sdjcitfgeberin bes ^öilbcss j , in ben ©euüilbcn sJ2r. 108, 1.-54, 139

nnb 153, mtb für ben ^ot;anncstfopf in dir. 124 nnb 353 best Max
Rooses'idKit Wertes. — ^d) bin inbef? uoüfommcn mit £>rn. Engels

einoerftanben, bafs bic öom 3c|ititenbruber üorgenommenen llutbilbunflcn

in r)ol)em 9):aatjc fclbftftanbig fünftlerifdjeö ilönnen bofumentiren, otme

aber feine optimiftifdjc Ännatnne 511 teilen, baj? bcrfelbe ctientnell felbft

im 3tanbe gemefen märe, fid) git einer fold) großartigen ibealen Sdjöpf;

ung herauf au fdjroingcn, mic c« ber uuftcrblidjc flntmcrpcncr s
JD?ciftcr

im 2?orbitbc gctljan.

Unfer Mtarbilb ift nnb bleibt, mic es in ber Merjay'fdjen Urfunbc

Ijciftt : n un«' excellente copie falte d'aptvs nn tableau de Rubens",

Xableau, bao mir ja jetjt rennen. Merjay l)ättc baS ''"ßräbifat „excellente"

fogar üerftärfen bürfen burd) ben 33cifat| „avec dheureuses variantes,

executees de main de maitrv". (Ss üerljölt fid) eben flu einer (Sopic,

im gcmöl)nlid)cu Sinne bc3 Portes, mic eine mit mctftcrlidjcr 3prad)ge=

*) Unter anbern bte vom {einigen Stnn eine« Äpofkte auffle^obene 3ürgplatie
(

ein ÜDfottu, baä nur in bie f er 9iuben*'fd)cn aMariabimmelfa^rt üortommt, bie

obere #am)t(}riU)|)e , k.
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roanbü)-:it burcbgefübrte, freie ttttcravifdr)c Ueberfefcung, $u einer ftreng-

wörtlichen Irabuftion.

^meifello* mar ber Jefuitenbruber ein gcfd)icfter, oerbienftooller

tfnnftlcr. «Hein bie Prätention, fein ©erf, bae l)eifct feine Umbübung,

für ein Original gelten 311 laffen , lag ifjm berart fern , baf; er, in feiner

geuuffenfjaften ^efcfjeibenbeit, bemfelbcn ben Loeman J

fd)cn Stid) be3

iBrüffeler CriginalbilbcS, gemiffermaüen ate Äutljentif, betgab.*)

K. Arendt, 2taats*arcf)iteft.

Sie ^nDadjt ?it ötn fifbra Möllen %i%

<$tit (^l)arfrcttaqt^Wcbraurf) tu $Btanbeti.

3>cm (5l)rtftcnl)cr^cn liegt c$ fetjr naljc, an jenem läge, 100 ber 2Belt^

crlöfer für nnö am Ärcnjc geftorben ift, meljr als fonft ba* Seiben ^efn

$u betrauten nnb 51t »eretjren. ^amm ift c3 and) ntcfjt auffallenb, bnft

am heiligen (Slwrfreitage in SMauben, wie anberäroo, bie 14 Stationen

bes Äreujmegeo befud)t nnb bie törei^roeganbacfyt ocrrid)tct werbe, ©igen

tbümlidj aber ift bie Art nnb Steife, wie bie 3?ianbencr biefes alljäf)rlicf>

an jenem Sage, unb nnr an bem einen Sage be« 3af)re# ttjun.

2ctyon frül) am (Sfmrfrcitagmorgcn, gegen jwei Uljr in ber 9?ad)t,

regt nnb bewegt cS fid) in ben Strafen ber (Stabt. G$ finb bie Sttänncr

nnb ein I()eil ber erwadjfenen 3ugcub, bie oor lagcsnnbniti) bie @ta«

tionen befnd)cn. Tie frrauen unb Jungfrauen tt)un bie$ öon 9ftcrgen$

früf) bie gegen Wittag, unb nur einzelne ^ad)3Ügler oerridjteu itjre «nbarfjt

am Oiadnnittage, fo baf? 00m frübefteu borgen bi« 511m Wadmtittoge

alle biefe 5&ege mit frommen Detern gefüllt finb, ba faum ein geborener

iManbcner biefe eigenartige Vlnbarijt am 1)1. (ibarfreitag oerfi nmt.

Üttau beiudu babei nidjt ben in ber pforrfirdje fanonifd) errichteten

Kreuzweg, mit ben gewöhnlichen Veibensbilbern, fonberu bie fieben .sireuje

im „MillelMTg-, wcldje \ls2 bofclbft errirfjtct würben. (Es finb fieben faft

meterhobe fteiuemc Stationen, bereu oberfter in bo$ Staubfrei^ eingefügte

3anbftein, in Relief gcljauen, bie fieben ftunfälle bec $trrn auf feinem

Wange uom .v>aufe bes Pilatus 311111 .Slaloarienberg bietet.

s
))lan betet bei ben neben ^Unfällen nad) altem, 00m Spater auf ben

2ol)n oererbten Brauel), bie gewöljnlidje ttreu3Wcgnubad)t mit iljrcn

oier^elin ^tutioiien. Um aber biefe $al)l oier^cbn 311 crbalteu, mujj mau

uod) fieben aubere Stationen l)iii3iifügen, wie mir balb oeruebmen werben.

*) .fcerr M. Kngvlti ttjeilt tut* eben mit, er werbe in nätfjftev Stumm« ein

SdjlufnDort in birfer Angelegenheit bringen.

X t e 5H c b a 1 1 i 0 n.
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Die crftc Station ncbft beut £orbcrcitung$gcbct betet man in ber

«apclle auin 1)1. Slifolaud in ber SBorftabt, oor einem ttru^inre ba*

bafelbft auf fd»üar$cm Tudjc nnb Kiffen auf ben Stufen bc$ .frauptaltars

Ijinter ber itommunionbauf 31t biefer Slnbacrjtsübung aufgelegt ift. i*on ba

begibt man fiel) burd) ben Wltcnmarft nnb betet bic 3 ro c 1 1 e Station uor

bem Mru.w'irc in ber an biefem Jage frfiön gcfdjmürftcu ftclbfapclle nädift

ber üftfiljlc, ber früheren ^annmüljlc bes gräflichen Schlöffe* nnb ber

Stabtciumoljncr uou SLMünbcn. 4>on ba gcljt man in bic ^cufirdu?, 100

glcid)fall* uor bem £od)altarc auf fd)tvar$em £ud)c nnb JHffeu uor ber

«ommnnionbauf ein Kruzifix aufgelegt ift, uor bem man bie brittc

Station betet. £ic n t c r t c Station betet man uor bem großen Shriftu*-

bilbe auf bem .Siirrfjfjofc. (S* ift biefcs (5l)riftus<bilb bie SNittelftartte eine?

fogenannten ttaloaricnbcrgcs auf bem unteren, älteren Xljcilc bc£ Stirrb

fjofes. Tu gau^c Gruppe l)at burd) bie Witterung großen Sdjaben gelitten:

foiuoljl bae» 5Mlb bc$ ."pciloiibcei am Hren^c, als bic Statuen ber frtjmcrv

rjaften Butter nnb bco heiligen ^oljannes finb in etwas mehr als* Scbene*

gröfsc ausgeführt.

Um (^upe biefer Ataluaricngruppc, auf beut fteinernen gläufdicn }U

beu ^üften bc£ $cfreu£tQten fann mau faft jebeu Sonntag üJadnnittng

Vlnbäd)tigc antreffen, lucldjc für bic Scclenrutyc ber ^erftorbenen beten.

?lnd) bei fdjmcren ftrnnffjtitcn eilen bie ^enoaubten ober 9?ad)barn

t)äufig $u biefer italuarieugruppe, um bic C^cncfuug bes lieben Wranfcn

ober einen leidjtcu, fanften lob für bcnfelben burd) bae* Slbbctcu bes

^ofeufrau3eö 511 crflcljcn.

Die fünfte Station betet man uor ber tyclbfapclle beim ftirdjljof.

£icfc luurbc mit bem Kreuze bafclbft errid)tct am iircu^crljöljuugöfeftc

1697. Sic ift jtcmlid) geräumig, mit Srijiefcrbad) belegt unb l)at als

(Sigcntl)ümlid)fcit eine jicmlirf) rcidje ^niffcrqucllc, bie neben bem fteinernen

$reit£€ attd beut pöbelt quillt. Das* Mreu,\ trägt folgenbe 3'iMu'ift : «1697*

ben 14. September. Tics ftrcua bat aufgcridjtct ber ebrfame Tuehnan

Lauef ber ÄttC unb feine ."paiisfrau W. Catharina Chemcrs 511 Gtjrcn

(Rottes unb feiner lieben Ijciligcu Patronen Rochi unb Sebastiani".

Tic f c rt) ö t c unb ftebente Station betet man bei ben an bem

©ergranbc ^ur Seite bes ^inalmcgcS aufgeftcllten ^luci erften Stationen

ber fieben ^Unfälle.

sJJunme()r erfteigt man beu „Milleberg" auf bem v
|>fabc, ber bic birette

^erbinbung mit beut Sdjloffc Ijcrftcllt unb in jiemlirf) graber ftidjtung

ju feinem ,<jiclc Ijiuauffteigt. (Wcirf) am Jyufic bes s}>fabcS ftel)t nod) eine

3tcmlid) geräumige, aber burd) bic Witterung arg befd)äbigic Jclbfopcdc,

bor beren fteincrucin Mrn;,ifir man bic ad)tc Station betet. 9?nd) ber

^nfd)rift, bic fid) auf bem .Streute befinbet, ift biefe Capelle „errietet

Joorbcn 3itr <il)rc (Rottes im ^al)rc 1(544."
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Er

rcn „Millenpnd" hinauf, bcr audj bcn bauten füf)rt r Fnossiall
a

,

trifft man bic weiteren fünf Stationen bcr fieben Jnufällc oc* .\)crni /

t»or benen man bie folgenbeu Stationen, oon bcr nennten bi$ ,}ur

br «r t^cffiitcn cinfd)licj$lid), betet. £ic ftetnernen Stationen mit iljrcn

^öilbcrn ftclicn im JBobcn ber S^crgfcitc eingebt $ur Seite bcö ^fabee;

bort) ftchen einzelne )o menig tief im hobelt, bap man fid) rounbern mutf,

nuc bicfclbcn nod) nidjt nmgefalten nnb
(
}erbrod)cn finb. ^lud) fiiib bic

^Kelicfbilbcr, rocld)c bic ftuftfällc barftcllcn, fo oermittert Dom Wegen nnb

bcr rauben Vuft, baß man einzelne nur fdjmcr erfennen tann. Xiciclbcn

bebürfen einer grüublidien !)?cnootrung, unb cä märe fetjr $u münftrjen,

baf? bic Regierung bem frommen Sinn ber (Gläubigen $u .piilfc fönte,

um biefe Stationen ber fieben t$uj?fällc, bie im ünyembnrger Vanbe nnb

U»ett umber foft eitrig in ilvrer Ärt baftcl)cn, }u erhalten unb ^u reftanriren.

Tie Dirrjel)nte Station unb bcn £A)hi\i biefer eigenartigen

ARrcn^meganbadjt betet man in ber ^farrfirdje an bau für bie (Sfjartogc

t>ort errid)tctcn Ijciligcn Wrabe.

^cnben mir uns nun ^ur tfnbad)t unb 31t bcn bilblufjcn X^nrftct^

lungen bcr fieben frujjfäüe bc* <pcrrn, im „engeru Sinne" genommen, ba

man im meitcren Sinne barunter cinfad)f)in iieben Umftänbc ober Ibat

fadjen au« bem l'cibcn (Sbrifti ocrftcljt.

Tic Wnbadvt 31t bcn fteben ftufifailcn, bic bcr ."perr unter bcr V'aft

bcsi .Streikes getfjan bat , 00m £aufc bce ^ilatnd bi« sur Jpitye bes

ttaltiaricnbcrgcs, ift Ijcutc nidit mcljr oiel befaunt. Tic gottfcltgc «atljarina

(immerid) nennt unb befdjrcibt in iljrcn Cffenbarnngcn and) fieben

roirflid)c ftunfätlc best .'oerrn unter bcr l'aft bc£ ^rcu^cö. Vlbbilbuugcn

berfelbcu finben fid) jicmltdi icttcu auf alten «uufcrftid)cn in Vlnbadjt^

büdicru. bisweilen finbet man foldic flbbitbungcu unb Darfti Hungen auf

•v>oi s ober Stein, bie, mic in SBianben, auf?crljalb bcr . €rtfd)aftcn an

einem ^ergabhange angcbrad)t finb nnb fid) bcn SBeg entlang Dom ^uüc

bc« ^erge« bi* *,u beffeu ,pö!)c l)inauf bcfiubcu. SU* befonberen ^meef

biefer ^lnbad)t Don bcn fieben gttßfäUcn bes >>errn mirb in einem Sin*

bad)i«biirt)leiu oon 1698 angegeben, bau biefclbe Derrtdjtet werbe:

„;}n eigener Seelen Xroft, umb ein fclige* (Snb, für bic Sl raufen nnb in

allen 3iegebeii!)eitcn JU gebraudjen". SR ad) Slrt bes ftreu^meges begibt man

fid) oon einer £arftcllung jur anberu unb betet bei jeber ein Webet 511

tfbren bes betreffeuben grufifallcs" uebft fieben „Leiter Unfcr" unb „Iffirc fei

beut SBatcr".

Tie iieben Jyunfalle werben folgenbcrmafjcn aufgcjäblt; ö r ft e r

Ja II : „am CScf einer gaffen", 10(> Sdjrittc entfernt oon beä Pilatus

iHid)tcrftnl)l. $ weiter Jv a 1 1 : „bei bcgcgnnng feiner lieben -Dhittcr,"

60 Sdirittc Dom oorigen Crte. dritter n I I •' r.bct beut (ircuDjioang

Simonis", und) 71 Sdjrittcn. Vierter Ja II: „bei) bcgcgnnng
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4{cronicä", und) ;")27 Schritten, fünfter Jy n 11 : „an ber C^cric^t^

pfott". 3 c d) £ t c r n 1 1 : „bei) brgegnung ber ?örf)ter ;\crufalcniV,
uad) iUH «Schritten. Siebenter Jy n 1 l : „bei eintritt bc« Söergce

<£aluariä," nad) 1(50 2dirittcu.

Cb btefe Ifntfernungen jlüi)d)en ben einzelnen Stationen ber ^-ujV

fülle JJcfu bei Rauben zutreffen, wein id) nidjt, glaube c$ ober bezweifeln

muffen. 2ooicl fid) nod) ermitteln unb beobachten läßt an ben oiclfad)

oerwitterten Stationen bei 33ianben, cntfprcdjcn jebod) bic bortigen Tar»

ftelluugen ber gfuffätte, ben in bem ?fnbad)tsbnd)lein oon 1698, ba* fidj

in meinem Jöeütjc befinbet, nid)t bto* betriebenen, fonbern aud) in

ßupfcrftid) fd)ön abgebilbeten ftnfifällcn, bie im 17. ^aljrbunbert in ber

8. «olumbafinbe ,\u ttöln am Silbern crridjtct morben waren.

Alex. Koesks.

>^M_;

ähi|htiti> ter §tato nn& Gkflffdjaft Sfiattfcn

Sur Seit ber erfteit fron^öftf^en Mruobtrton unb unter bem erfren

Maiferreidje, fotoic ber erften 3al)ix ber Sicberqerftelliuia, be* ttönijitbiini*.

Stfom Mn 1704 bi« 181«.

ftortfefeuitfl III.

X'ic aus ber Warntfon oon Vurcmburg gegen bie Mlöppclarmcc

au£gcrücften frai^öfifdjcu 2olbaten mürben abtljcilung^mcife nad)
x
^cr^

Ijältnin ber Vage in jeben -V>of unb jebc .pcrrfdwft abgefanbt. ^ic für

ben Manton ^tr^felb beftimmte Vlbtljeilung , am 100 UNauu tfiifioolf unb

40 Heitern beftebenb, tarn am 2t>. Cftobcr 171*8 über Jtfianben, oon

mo am? bie ftunfolbaten über ^icucrburg, bic Leiter über bie .pölje bem

ftnntonalortc ^Ir.tfelb jungen unb am 30. Cftobcr bafelbft jene 8d)lad)t

lieferten, bie bem Mlöppclfricg ein Gnbe madjtc. 3"> lobte aud ber

Mlöppclarmce blieben auf bem 3rf)lnrf)tfclbc , inben oou ben frau^öfifdjen

Struppen blof? einige ftunfolbotcn unb 5 ober <> Leiter ben lob gefuubcn

hatten, flu (befangenen mürben in Wrjfclb 32 "Mann gemalt, oon benen

bic ^ermunbetcu, mcld)e niri)t mcljr geben tonnten, auf 2 Sagen ge=

laben, bic übrigen aber, je jwei unb jtüei an einnuber gcfeffelt, alle

über ^euerburg nad) SBianben transportirt mürben. £uer langten fic am

früljen SRorgeu bc£ 31. Cftobcr au, mürben in bic 3itad)tftube bc$

<3d)loffcS eingefperrt unb oerblieben bafelbft btd$uin 1(5.
NJJoocmbcr. Tic

Söcrmunbctcn mürben oon ^ofyaun JBaptift .pclfcn, Vlr^t in ^ianben,

oerbunbeu unb fanben bei ben bürgern grof?e Xljcilnabme unb licbcoolle

SMjanblung. ihn 1(3. üNoocmbcr brad)tc bas fran^öfifdje SDlitttär nod)

21 Mann ber Mlöppctarmcc nad) $iaubeu, wcldic in ber 2d)lad)t $u
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flrjfelb beteiligt waren, unb bie man in Dasburg, bleiben, ftofingen

uiib Utngegenb cingefangen hatte, unb oerbradne biefe mit ben oorhin

gcmelbeten 32 (befangenen nod) am fclbcn Inge nad) (fttelbriitf unb am

folgenden läge dou bort und) ^uremburg, allmo fie in ben (infeiuatten

cingefctjloffeu ihre* traurigen 2d)itffal* harrten. (Einige berfelbeu mürben

ipäter in Jret^eit gefegt, bie weiften aber nnirben burd) bas Mricg*gc*

rid)t jum lobe oerurtheilt unb dou ben 2olbaten auf ben ^Batten Don

Luxemburg erfdjoffen. (3. Alex. KaMiig, Beiträge ;,nr Wefd)id)te bet

3tabt ilManben, 4. .peft, 2. 1<»2 unb 163. j

mürbe ^etnrid) Gobaud, 9iotnr in *>ianbeu, ftgent be*

$auf(ä Cranien ju slManbcn, mit nod) anbereu sJ$erfonen feftgenommen,

weil biefclben im ^erbadjte ftanben, ihrem ehemaligen dürften
s
xHeweife

ber Irene gegeben &u l)aben. Alle mürben oou Wefängnij? SU Wefängnift

und) üMcfe, 15 Jage ipäter nad) s
J*ari* gefd)lcppt, um oon bo nad)

ferner
s
JÜieere*iniel beportirt 511 merbeu. I>od) ba* OHürf mar iljucn

günfttg, benn nad) fed)*monatüd)er ftreuger .fraft in $artt mürben fie

mit ber Di'aljnung in bie $etmat rnttaffen, oon nun au gute frau^ö^

ftfdje Bürger 31t merben. (Publ. areheol. VII, 18f>!>, p. 8f>.)

£erfclbe Wotar Gobaud mar fd)on einmal früher, am 21. Cftober

1798, nebft D. Feydcr unb Th. Draut oou }iad)tmnnberfd)cib $tl Rauben

ücrljaftet morben,mo Vogel (ben mir irt^ou fennen gelernt haben», bamal*

al* ttommiffär ftaub, weil fie oou Böfingen au* bahin ben ^efeljl

brachten, ban fiel) fogleid) alle jungen waffenfähigen teilte und) biefem

Crte 511 begeben hatten, fall* fie e* oermeiben mollteu, iljre 3tabt oon

4 (Scffll au« in 3iaud) unb flammen anffteigen ju fcljen. (Engling,

itlöppelfrieg, 2. ö(i unb lttl.i

Daleyden .... oon ^ionben, meldjer fid) zufällig in bleiben

an ber Cur befanb, mürbe am 2(1. Cftober 1 7*.»H oon ben Scannern

ber ttlöppeiarmee nebft bem fran^öftfd}en Mommifiär Cong unb beffeu

2efretär Gerhardy, bafclbft in Verhört genommen unb nad) (Sfd)felb

abgeführt. Daleyden erlaubte fid) hier, einem Gelaunten einige Denier

hingen über bas Unternehmen unb befien oorou*fid)tlid)e Jyolgeu ,\u

tnadfen. £a mürbe er fogleid) als ^erräther au*gefd)rieen. (Sin haubfefter

iönrfchc aus Treiben, Werljarb Mausen, ergriff ihn beim .paoiv.opf

unb fdjleuberte ihn berart hin unb her, bog er biefen in btr .v>aub be

hielt. — 8pätcr übte Daleyden au feinen $eleibigern bei ihrem 8Jcr*

höre oor bem fran^öfifdien Ärteg*gerid)tc p Luxemburg, in beffen .vmubc

fic gefallen maren, eine ebelmüthige Madjc an*, ^ergeffenb, baf? er burd)

fie fein
v#ferb unb Weib oerloren unb 3)iifthüublungeu erlitten hatte,

cntfüjulbigte er fie, fo gut er fonute, geigte ihnen, nie fie föuntcn frei

gefprodjeu merben unb rettete mehrere an* il>itcn burd) feine milbernbe

I
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Auslage uon bcr Xobcsftrafe, bcr ftc fonft unöcriucibüd) anheimgefallen

mären. (Engling, S. B2 nnb <>3, 3. flufl. 1858.)

Soll 1795—1810.

9Uö bie ^rouin,} ^uycmburg burd) X^cfrct vom 1. Cftobcr 1795

^ranfreid) einverleibt rourbc, organifirtc mnn fic und) bem Staatsgckfcc,

ba$ unter bem Siemen bcr (Sonftitution poui -\. ^nl)r ber :)fepublif bc^

fanut ift.
x
JOZan meij}, baß nad) biefem (Gcfcfe bas fladjc &anb in sian

tone, bie mieber in Slgcnt)d)aftcn ((Gcmcinbcnj äerfielcn, eingeteilt mar
;

bau jebc flgcntjdjaft einen iHorftcljcr (Maire) unb einen 33cigeorbnctcn

(Adjoint du Maire) fjattc ; bau bie Bereinigung biefer Borftetjer unter

ber ßcitung eines ^räftbenten bie Üttunicipal ^ermattung bcS Danton«

bilbete, bei meldjcr ein CSoiniiüffariuc« ber üoli^icljeuben (Gemalt angcftcllt

mar. 2o finb Dörfer unter bem Wanten Seitionen Bereinigt morben,

um «gciitfrijttftcn, unb «perrfrijaften mit cinanber uerbunben

morben, um .«antonc 311 bilben. £cr Warne „$gentfcf}aft
w mürbe burd)

bie Conftitution bc$ 8. ^aljrcö burd) „©emeinbc" erfe^t unb letzterer

Warnt burd) bie (Mefetjc bc* äaifertljumö förmlid) eingeführt.

t^urd) bie neue «antoualcintljeilung uom 14. fruetidor gatyt HI

(81. Sluguft 1795) h mürbe bie Btabi Cianben ciufadjer frauptort bc«

gleichnamigen &anton£ unb 2ifc etaflB gricbcnsgcrid)tc$ nad) ber neuen

(MmdjtSorbnung. Stauben hatte jomit oicl uon feiner frülicren frcrrliaV

feit eingebüßt, $cr bamalige 92otar 3o|cpl) ßoui* Andre in Sptanbcti

mürbe jum erften Maire bcr 2tabt unter frau^öfifdjer .^crrjdmft ernannt.

Slts Maire bes* ttantouö.pnuptortcä mar er and) Sßräftbcttt bcr Wautottal

ilNunicipal ^crmaltung. ;}u Anfang bcö Ja''rc^ wurbc er burd)

3. (Srccllcn5 ben (General major bc$ ttönigä uon Greußen, v. Reeder,

311111 Cber^JJtaire b. 1). 511m Cbcrbürgcrmeiftcr bc£ äanton* $ianben

ernannt.

£cr Mauton Bianbcn beftanb bamal* (1795) aus: bcr 2tabt

ilManbcn, ben ^Dörfern l'ippcrfdjcib, itfranbenburg, ^ouljrcn, Settel, Wie

bersgegen, 2rf)linbermanber)d)cib, (Gralingen, Sikteborf, .'pofe^eib

,

U)tcrjd)cib, heiler, ^ütfdjcib, iötDclö, Stol;,cmburg, ©allmnicu, (5ifen

bad) nebft ^epenben^icu. iHotl), fauler, ttürperid), Cbcrsgegeu, u. (.

m. gcl)brtcn in ben Äanton Dreilingen. Wadjfolgcnber ^affuö aue bem

2dneiben bce ÜDfairc* ber 2tabt Bianben 00m 15. Juli 1806 an ben

s
|>riifeftcn bes SöalbcrbepartcmcutcS geftattet un$ einigermaßen einen

Irinblicf, wie bei bcr erftcu .siantonalcintI)cilung bie (Gcmciubcu (agencesi

bei* ftantonö Bianbcn gebübet mürben :

1) Xie tfinoerlcibiing bcr Prettin,} i'urcmburn in bie franjöfifdie tfifpubUt mar

atfo fdjon an biefem Saturn beftfjloffcue 3ad)e.
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„Lors de la premiere Organisation des agenees ou a

„forme dans notro canton de ehaque paroisse une agenee,

„de maniure <pie le village de Bauler, la fenne dite Scheuer*

vhof et la foret dite Kammerwald, situes pour lors dans la

„paroisse de Roth, out ete eompris dans l'agence de Roth."

2omtt matten fauler, ber £d)cucrl)of unb ber priii^lidic Cammer«

ltuilb einen Xfjeil bes äantonö ©tauben au*, ba uäiultd) Oiotl) bem

lefetcren ttanton sugctfjcilt rcorben war.

(Orortfcfeitng folgt.) Tu. Basbing £ N. Hevexu;.

I_l

Johann der Blinde
in seinen Beziehungen zu Frankreich.

Fortsetzung IV.

Doeh bald wurde die Stadt Metz wieder der Schauplatz neuer

Zerwürf nisse. Behufs Deckung der Kriegskosten sah die St.idtbehörde

sich genötigt, drückende Stenern auszuschreiben. Die Verteilung

dieser AnHagen erregte bei dem niedern Volke und denjenigen

der begüterten Klasse, welche wahrend des Krieges ihr Vermögen

teilweise eingebüsst hatten, grosse Unzufriedenheit, und da die

wohlhabenden Bürger sich weigerten, die Schuldenlast allein zu

übernehmen, so brach eine förmliche Revolution aus. Erschreckt

durch diesen Aufruhr verliessen die Meisterschöffen, ein Teil der

Dreizehn, die reichsten Herren der Stadt, und eine grosse Anzahl

der wohlhabenden Einwohner den H«rd des Bürgerkrieges und

flüchteten sich Hilfe suchend in die Reihen ihrer früheren Feinde.

Die Geflüchteten schlössen mit Johann und dem Grafen vom Bar

ein Abkommen, gemäss welchem sie ersterem 34,000 und letzterem

20,000 Pfund kleiner Turnosen versprachen, falls sie ihnen be-

hilflich wären, dass sie wieder in du« Stadt einziehen könnten. So

begann nochmals eiu unglücklicher Krieg für Metz, greuelvoller

als der erste : es kämpften Bürger gegen Bürger und zwar mit

aller Wut und Hartnäckigkeit, deren sie fähig waren. Der erste

Augriff von seiten der Verbannten und ihrer Helfer galt der Vor-

stadt Saiut-Julien. Infolge der tapfern Verteidigung des städtischen

Pöbels zog sich der Krieg in die Länge, und es war keine Hoffnung

vorhanden, die Stadt während d"s Winters zur Ubergabe zu

zwingen. Johann beauftragte den Grafen Eduard von Bar mit der

Führung des Krieges und kehrte gegen Ende 1326 nach Böhmen

zurück, um dort nochmals Geld zu sammeln. Erst am 1 1. Juli 1327

verliess er Prag und eilte in sein geliebtes Luxemburg. Bald stand
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er wieder vor Metz, entschlossen, den Krieg mit grösserem Kach-

drucke zu führen. Da kamen die Metzer endlich zur Einsicht, dass

es unmöglich sei, die Fehde länger fortzusetzen und knüpften

Unterhandlungen an, welche am 27. Juni 1327 zu einer Uber-

einkunft führten : aller angerichtete »Schaden sollte beiderseits

quitt sein, in Betreff der Verwaltung und der Ausübung der Ge-

richtsbarkeit sollte der Zustand vor dem Kriege wieder hergestellt

werden. »)

Als die vier verbündeten Fürsten, der König von Böhmen,

der Herzog von Lothringen, der Graf von Bar und der Erzbischof

von Trier, den Krieg gegen Metz beschlossen, hatten sie auf den

Beistand des Königs von Frankreich gerechnet ; sie hatten dem-

selben sogar das Projekt eines Schutz- und Trutzbündnisses gegen

die Metzer behufs Zustimmung unterbreitet. *) Karl der Schöne

schloss sich aber den Verbündeten nicht an. Dieses Benehmen

des Königs von Frankreich beeinträchtigte keineswegs die freund-

schaftlichen Beziehungen, welche Johann zu seinem Schwager

unterhielt, denn kaum war der erste Friede mit Metz zum Ab-

schlüsse gekommen, so eilte Johann wieder nach Paris, um dort

der Krönung Johannas von Evreux, der dritten Gemahlin Karls IV.

beizuwohnen. Die Vermählung hatte bereits im Jahre W24 statt-

gefunden, allein verschieden« 1

: Schwierigkeiten, welche die Folge

der nahen Verwandschaft 3
i der beiden Gatten waren, verursachten

das Hinausschieben der Krönungsfeierlichkeiten bis zum 11. Mai

1326, In Chromeon aulae regiae, wo Johanna irrtümlich mit dem

Namen Beatrix bezeichnet ist, 4
; wird der Feste und Turniere

erwähnt, welche bei dieser Gelegenheit zur grössten Zufriedenheit

Johanns von Luxemburg stattfanden. Er selbst nahm einen recht

1) Schulter, Johann, Graf von Luxemburg, Bd. I, S. 326—3">5.

2) Dieses Projekt befindet sich im National-Arehiv zu Paris. .1. ;">>0, Kanten

Metz, Nr. .">.

3) Johanna war die Tochter dos Grafen Ludwig von Kvreux. des Ole-ims

Karls des Schönen.

4) Die V.rweehsolung des Namen Beatrix mit Johanna mag daher kommen,

weil die Schwester Johannas von Evreux den Namen Beatrix trug. (Mireur

des Histors, Bd. VI, S. 100). Dieser Vorname führte ebenfalls den höchst ver-

dienstvoll n luxemburgischen Geschichtsforscher Würth-Paquet in Irrtum

Nachdem er in den Publikationen der archäologischen Gesellschaft von

Luxemburg (Bd. XVIII, S. 6*2) unterm Datum d<>* Jahres 1318 erwähnt, Be-

atrix, die Schwester Johanns, hübe Karl, König von Ungarn, geheiratet und

sei schon im folgenden Jahre gestorben, führt er unterm 1 1. Mai 1326 (Bd.

XIX. S. 4\>) die oben bezogene Stelle aus Vhronicon aulw regia an mit

der Übergchrift „Couronnement de Beatrix, sirur de .lean, comme reine de

France".
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thätigen Anteil daran und vergeudete zum Sehaden seiner böh-

mischen Unterthanen dabei viel Geld. Gelegentlieh seil. er Reise

nach Prag hatte er dort neue Steuern erhoben und sogar zu einer

Münzverschlechterung gegriffen, um seine Taschen wieder zu füllen,

und so kam er denn mit 95,000 Mark aus Böhmen zurück, was

ihm gestattete, mi' allem Glänze bei einem grossen Turniere zu

Conde zu erscheinen. Von allen Seiten waren die bedeutendsten

Ritter zu diesem Feste herbei geeilt, doch übertraf .Johann alle

Anwesenden n.\ Edelmut, Freigebigkeit und Ritterlichkeit. l
)

Als die Königin Johanna Mutter werden sollte, begab sie sich

nach Chate.uineiif-sur-Seine, weil nach Aussage der um diese Zeit

in hohem Ruf« stehenden Astrologen viele Aussichten vorlagen,

einen Sohn auf die Welt zu setzen, falls die Niederkunft in der

bezeichneten Stadt erfolgen würde ; trotzdem gebar Johanna ein

Mädchen. Beim Tode Karls IV. befand die Königin sich wieder in

gesegneten Umstanden. Zwei Bewerber um die Krone Frankreichs

erwarteten ungeduldig die Geburt des königlichen Kindes : Philipp

von Valois und Eduard III., welche beide Enkel Philipps des

Kühnen war-n. Die abermalige Geburt eines Mädchens hatte zur

Folge, dass die dem ersteren übertragene Regentschalt in die Kö-

nigswürde umgewandelt wurde und zwar Dank der Best hlussfas-

sungen der Generalstaaten, besonders aber wegen des Beistandes,

welchen Robert von Artois ihm h istete. -)

Die Salbung des Königs geschah mit dem <;rösstmöglichsten

Pomp. Nach Froissart waren zu dieser Feier herbeigeeilt : die

Könige von Höhinen und Navarra, die Herzoge von Brabant,»von

Lothringen, der Bretagne und von Burgund, die Grafen > on Blois,

von Flamlern, von Bar und Harcourt, nebst vielen andern Herren,

deren Aufzählung ein ganzes Buch füllen würde (et taut d'autres

seigneurs «pte les recolcr seroit un grand dietier).

Gelegentlich «lieser feierlichen Salbung versprach der neue

König dem Grafen Ludwig von Flandern, ihm im Streite gegen

seine aufruhrischen Unterthanen beizustehen. So war der Krie«r

beschlossen, welcher durch die Schlacht bei Cassel (23. August

1328 > zum Austrage kam. Wohnte Johann von Luxemburg dieser

1) .Li plus g.-util roy <|.» largeehe qtii onequos fast cht« fu Ii nobl.s. Ii

larghea et Ii eourtnis roys üV Beliaigne. Froissart, Aussaht» Kervvn. Bd. II,

S. M.

2) Li rovatuiM- (!•» France estoit eoinino vaphes, et n'estoiont wie les barons

tTaecord de f.»ir<- roy, mais tontet* foi« par 1« pourcach de mesaire Robert
d'Artois, fut taut la chose denn-in r qn«> messire Philipp«*, qui fut tieulx de
meedire Charles de France, comte de Valois. tust ealen ä roy de France.

(Istore et chroniques de Ffandre. Bd. I, S. 141.^
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Schlacht bei ? Die Ansichten der Geschichtsforscher sind geteilt.

Gestützt auf das Zeugnis Froissarts glauben die einen, die Frage

bejahen zu sollen, wahrend die andern entgegengesetzter Meinung
sind. Hr. Professor Dr. N. van Werveke, der um die Erforschung

unserer Landesgeschichte so hoch verdiente Gelehrte, glaubt, Johann

sei weder in der Schlacht bei Cassel, noch bei der Übergabe

Yperns gegenwärtig gewesen. Diese seine Aussage gründet er auf

verschiedene Urkunden des Königs von Böhmen, deren Orts- und

Datumsangaben die Schlussfolgerung gestatten, dass um diese Zeit

der Graf von Luxemburg sich sehr fern von jenen Gegenden befand,

WO die Flamander besiegt wurden. Ein wichtiges Schriftstück in

dieser Beziehung bildet eine Charte Johanns, welche am Tage nach

dem Feste Unserer lieben Frau im September 1328 ä Vost derant

Ipre gegeben wurde. Von verschiedenen Seiten bereits wurde

dieses Schriftstück angeführt, um die Gegenwart Johanns in der

Schlacht bei Cassel zu beweisen. Hr. Professor vnn Werveke glaubt

jedoch mit Hrn. Ficker annehmen zu sollen, die bezeichnete Ur-

kunde sei im Namen des abwesenden Königs gegeben worden, denn

die andern um diese Zeit von Johann ausgestellten Dokumente
erwiesen zur Genüge, dass der König weder am 23. August 1328

in der Schlacht bei Cassel noch am 9. September desselben Jahres

bei der Belagerung von Ypern gegenwärtig sein konnte. Hr. Dr.

van Werveke hemft sich ferner auf das Werk Chronicon aulae

regia! von Peter von Zittau, worin der um dieselbe Zeit erfolgten

Expedition nach Österreich Erwähnung geschieht. Diesen Angaben
gemäss kam der König am 17. Juli nach Prag zurück, um sich

zu seinem Zuge nach Österreich zu rüsten, wohin er am 23. des-

selben Monats aufbrach
;

gegen Ende seiner Erzählung, worin

übrigens mit keinem Wort einer Abreise des Königs nach Frankreich

gedacht wird, fügt er bei, Johann sei am 18. November siegreich

nach Prag zurückgekommen. Desgleichen sollen auch die bis jetzt

bekannten Charten diesen Lauf der Thatsachen bestätigen : am 22.

Juli befreit Johann in Prag einige zum Kloster von Brunau ge-

hörige Dörfer von der Gerichtsbarkeit des Meiers Podiebrad ; am
4. August bestätigt er zu Brünn die Privilegien der Bürger von

Gratz ; in dem Lager vor Drosendorf giebt er am 18. September

eine Charte zu Gunsten eines Bürgers von Znaym. Hr. van Werveke
räumt zwar ein, Johann habe sieh während den 19. zwischen dem
4. und 23. August gelegenen Tagen von Brünn nach Cassel begeben

können, doch sei es unmöglich anzunehmen, er habe in der zwischen

dem 9. und 18. September gelegenen Zeit von der Belagerung

Yperns nach Drosendorf zurückkehren können. Aus den angeführten
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Ursachen glaubt Hr. van Werveke dem Zeugnisse Peters von Zittau

Glauben beimessen und annehmen zu sollen, die beregte Urkunde

S"i im Namen des abwesenden Königs abgefasst worden und dieser

habe demnach nicht an der Schlacht bei Cassel teil genommen.

Ganz anderer Ansicht ist Hr. Graf de Puymaigre. Er glaubt,

das von Hrn. van Werveke angeführte Argument gegen denselben

verwerten zu dürfen, da man gleichfalls annehmen könne, eben

die Urkunden, auf welche letzterer sich stützt, wären namens des

abwesenden Königs ausgestellt worden. Zugleich nimmt er an, die

Zeilen, welch«' Peter von Zittau in seinem Werke Chronicon aula>

regia unterm Datum von 1327 (1328) schreibt, könnten nur auf

den Kri«-g geg n die Flamänder Bezug haben ; es heisst dort, der

neu«« König von Frankreich habe nur Dank der Hilfe von f>00

waffenfähigen Männern Johanns den Sieg davon getragen. ') Dazu
vermerkt «*in anderer Chronist unterm Datum von 1328, Philipp.

König von Frankreich, habe die Flamander durch die mächtige

Mithilfe des Königs von Böhmen besiegt. *) Sodann bemerkt der-

selbe Schriftsteller, wenngleich Johann d'Outremeusc in Mireur

des histors der Gegenwart des Königs Johann bei Cassel nicht

erwähne, so Hesse doch der nachgestellte Satz, worin es heisst,

nach der gänzlichen Niederlage der Flamänder bei Cassel habe

der König von Böhmen sich nach Preussm begeben, daraufschliessen. 9
)

Verweilen wir einen Augenblick mit Hrn. Grafen de Puymaigre

hei den Angaben Froissarts. Nachdem dieser von dem Lagern

Philipps in der Umgegend von Cassel gesprochen, wo auch der

gute König von Böhmen gewesen sei, erzählt er weiter, wie am
Vorabend des Bartholomäustages (23. Augusti, als die Könige von

Frankreich und Böhmen sorglos in ihrem Zelt»* sassen und an

keinen Überfall dachten, die Flamänder in drei Kolonnen heran-

rückten, von denen die eine ihren Angriff gegen den König von

Frankreich, der eben sein Abendessen nehmen wollte, richtete,

indessen die andere über die Zelte des Königs von Böhmen herfiel

und die dritte über die des Grafen von Hennegau, woraufhin eine

ll Isto anno Philippus novus rex Francia«« nequicquam Flandrens«** hellando

vitrWt si summ ejusdem Johannis regia BoJwmiae «'uingontos gal.atos viros

bellico-j et tentomeos in suam adiatorinm non habuieset. Frthtr, Chr. aulce

Tetji'f, S. 63. Mc.iiiiin.-nta historien Boeuiiae, Bd. V, S. 42f>.

2) His etiain t mporihus, Philippus rex Franeiae. Johannis r«*gis Bohemiae
poteuti suft'ulr is auxilio, Flandrens«** hello devixit. Chronicon Jhtlkarae.

Dohner. Bd. V, S. 285.

3) Apres chu Ii-ö Hamands tun-nt desconfis en 1«; vaul de Cassiel *j*en

allAt «'Ii Prusst' Ii mv de Bohemino ä grant gent. Mireur des histors, Bd.
VI, S. 412.
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Zeit lang Verwirrung im Lager der Franzosen herrsehte. r
> Sobald

diese sich von dem ersten Sehrecken erholt hatten, stürzte die

ganze Ritterschaft mit einer Bolchen Wut über die Feinde her, dass*

diese unmöglich Stand halten konnten. Sie erlitten eine gänzliche

Niederlage; von 16000 wurden nur wenige gerettet.

Dr. Schotter fügt in seinem Werke „Johann, Grat von Luxem-
burg" hinzu, *) dass nach der gänzlichen Niederlage der Flamänder

König Johann den König Philipp VI. bis nach Ypern begleitet habe,

von wo er mit Blitzesschnelle nach Mähren ins Lager von Drosen-

dorf zurückeilte. Derselbe Geschichtsschreiber wirft sodann in

einer Anmerkung die Frage auf, ob in der Voraussetzung, dass

König Johann an demselben Tage {9. September), als er die Ur-

kunde vor Ypern ausstellte, Flandern verliess, derselbe schon am
18. desnämlichen Monats im Lager vor Drosendorf sein konnte. War
es möglich, fährt er fort, diese Strecke in einein Zeiträume von 8

bis 9 Tagen zurückzulegen V Wenn es wahr ist, was der Abt Peter

vom Königsaal, p. 456, berichtet, dass Johann im Jahre 1331 in

der Nacht vom 15. Dezember Prag verliess und schon am 24. in

Paris war, und wenn man besonders die Schnelligkeit berücksichtigt,

mit welcher er sich von einem Ort zum andern bewegte, so dass

er in via cernitur non ut equitans sed potius quasi vohins, dann

muss man gestehen, dass diese Reise in so kurzer Zeit nicht un-

möglich war. Es kann daher angenommen werden, dass Froissarts

Angabe und die Urkunde vor Ypern in Johanns Itinerar passen.

Hingegen muss zugegeben werden, dass eine anonyme Hamän-

disehe Chronik des Königs Johann nicht unter den Kämpfern von

Cassel erwähnt. Dieser Chronik zufolge führte der Graf von Hen-

negau die achte Schlacht (Flügel), während dessen Bruder auf dem
einen Flügel die Mannschaften des Böhmenkönigs befehligte. ») Graf

de Puymaigre ist der Meinung, diese Stelle berechtige keineswegs

zur Annahme, nicht Johann, sondern nur seine Kriegsmänner hätten

sich bei Cassel befunden. Als einen weiteren Beweisgrund seiner

Ansichten führt Graf de Puymaigre an, es wäre festgestellt,

dass, als König Philipp VI. nach der Besiegung der Flamänder

1) et lu estoit Ii bon» rois do ßoegme en grant a\v«t et Ii autre

bataille s'adreceroit droit h la tente dou roi do Bovine Cliit qui vinrent

a la tente le roi d<? Bovine fissent ensi et s« taisoient tout quoi, ot fureut

prita BOOS priis ausai Ii rois et s««n gen». Froissart Kervyn, Bd. I, S. 130.

2) Bd. I. S. 370.

3) „La huitieme bataille estoit conduite par Monsoigneur lo comte de Heinaut

a XVII banier»*, et y avoit une eslo de messire Jelian de Heinaut, non frere

qui menoit les geint du roy d.< Bebaigue." tetore et chroniques de Flandre,

Bd. I. S. 60t).
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seinen ersten Einzug als König in seine Hauptstadt gehalten, dessen

treuer Freund Johann, sieh an seiner Seite befand, •) und dieser

sich wahrscheinlich an den glänzenden Festlichkeiten beteiligt»*,

welche nach dem Einzüge Philipps in Paris stattfanden. Zu jener

Zeil besass auch bereits Johann seine eigene Wohnung in der

französischen Ha- ptstadt. Schon unter der Regentschaft Philipps

hatte dieser dem Böhmenkönig, als Beweis seiner Zuneigung, das

Nesle'sche Haus geschenkt, welches zwischen den Thoren Saint-

Ilonore und Montmartre gelegen war. 2
,

Die Zeit, welche Johann bei dieser Gelegenheit in Paris ver-

brachte, lilsst sieh nicht bestimmen. Nach einem kurzen Kriege

gegen Friedrich von < >sterreich, begab er sieh nach Prag ; allein

auch hier verweilte er nur kurze Zeit, um bald danach in der

Ferne einen Kriegszug zu unternehmen, pro Chrhti nomine

pufjnoturus.

Fortsetzung folgt. J, K. Koiix.

Ii „Quant Ii roys Philippe entra preniieroinent ««n Paris coimiio roys, il y
fut tr«"'s : oblemcnt et Bolennchn<«nt rechoux et a grant joie. Et furent toutefl

Irs mos par oft il passa, taut qu'il vint au pallais. couvertea «t pare«-s de

«lrap d'or. et estoit Ii roys de Franee adestre du roy de Behaigne et d«»u roy

dp Navarre et aecompagnies de tant de granda s;>igneurs qm« sans nombres."

Froissart. Lue •, Bd. I. S. 302.

2) Der betreffende Sehenkungsakt befindet sieh in den „Archiv« s nationale»"

zu Paris, — „Philippe cuens dt» Yalois et d'Anjnu, regens l«-s rovaumos de

France et de Navarre, faisons savoir ä tous presens et a venir «pie nous, de

notre pure libi'ralite. avons donn.6 <«t donnons h noble prinee notre eher «*t

feal Jehan, r«u de Bidiaigno, et a »es hoirs nez et h naistre. «bseondant de

droite ligne de son propre cors, pcrpctuclleuient une meson qui est d t«« Nesle,

seant ä Paris entre la porte Saint-Honorc et la porte «1 < Montmartre, ensemble

tous nos jardins et l«s autn s appartonane««s tenans ä ladite niesen «-ans rien

n traife ä neu» en po>sessi«m ne en proprmte. .«xe. pt«'' la justb t la s«.u-

verainete hupiclln nous retenons et reservons par devers nous. Kt pour que

ce soit fenne chose et .«»table, nous avons fait tnettre en ees present««* lettre«

notre scel duquel nous usions avant <p«e le gouverimment du roiauniet) nous

venist. sauf en tout.-s chos««s le droit d'auenn. Ce fu fait au Louvre. lex Paris,

Tan de grfieo mil trois cent vingt et sept au mois de fevrier." Johann II.

Herr von Nesle und Schlossherr von Brügge, hatte d .ses Hotel erbauen las* «n.

Er schenkte es der Konigin Blanka. Mutter dos hl. Ludwig, welche darin

starb. Johann von Luxemburg hielt sieh dort auf. so oft er in Paris anwesend

war. Nach seinein Tode fiel das Hotel der Krone wieder zu und zw :ir infolge

der Heirat seiner Tochter Gutta mit dem Frben des französisch« n Thrones.

Noch lang«« Z««it nach dem Tode des Grafen von Luxemburg wurd es mit

dem Namen „H«*»tel de B««haigne a bezeichnet. F.s stand wahr.-ch « nl ch an

jener Stell««, welche heute das „Hotel de la Mnnnaio", der ,quai Conti'' un«l

«his Institut einnehmen.
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I

©ffdiidjtürijcr pdtMtih
ntif bie im «)rof;f)cr,}0gtf)itiit Sttgcinburß bi£f)cr crtdjiciictir tt

^citmtgnt imb 3eitfc^rtftett.

VIII.

Offiziellem Sournal be$ %&ä\bev>®epavtemcnt$.

Journal offlciel du d^partcment des Forets.

©ie bic (Mefd)idtte iinct beteltrt, uberfrtiritten bie gegen Napoleon [.

oerbünbeten 9Näd)te am 1. Januar 1*14 ben ffiftein. Um 7. Januar

marcit fic bereit? in ©rcöenmadter angelangt unb nahmen nm 15. be?

fetben Monate? bie fteftung fttpnibnra, ein. (Sin C^cnernhWouoernement

für ben „lieber uitb 9Mittelrlteiu" würbe jetjt eingefr^t, fowie ein „(V>c~

ncraUCWauocrnement? ^omniiffnr
1
' für ba? „Kälber Departement" ernannt.

Ältf biefe ^eife fam itnfcr Vanb unter bie gemeinfame Verwaltung ber

Sieger gu fteljcn. flbgefelten oon ben rein niilitärtfdien Elften, befranb,

und) ber Vefeuung l'nremburg«, eine ber erften .ömiMuiificu ber neuen

Oiegierung, in ber (Sreirung eine? platte», beltuf? Veröffentlidtung ber

Verorbuuugcn ber Verwnltung?bet)brben. Um 20. ^O^nt 1 Hl 4 crfrfjtcit

beffen erfte ÜRummer, unter obigem Jüel. 58ir flnbetl barin folgcnbe

Sßefrimmung

:

„Vtuf Befehl be? .frerw 3taron* oon 2duui^ (^rollenburg, @eneral*

Wouoernemcnt? (iommiffeir be? Kälber Departement?, wirb liier in £fifeftn*

bürg ben 5, 10, lö, 20, 2ö, unb legten lag eine? jeben iWonat?, Dom

20. biefe* angerechnet ein offizielle? Journal erfdteinen unb nu?getlteilt

werben.

ra?ielbe wirb alle oon ^- ocm 4>crvn ^siiftu? (Gruner, Wencrat

(Gouverneur oom ÜJfittcloHrjcin, unb oon beut .'oerrn (General (Soiniifariii?

be? Kälber repartement? erlaffene 1*tftcn unb allgemeine Verfügungen

enthalten, neldte, wie ba? Bulletin ber (Mefejjc, H' 1' rt ' lf ^erid)t?= unb

Vermaltuugebeljörben (Gefefctraft Itaben unb oerbinblid) fetju werben, olnic

einer weitern unb befonberu Cmnuerung ubtltig ju haben.

X"a bie S^ogen^alil biefe? Journal?, beffen Jyormat, Rapier imb

(Sbaraftere biefem Q^latt glcid) fettn werben, beträd)tlid)er feint wirb, al?

bie be? Journal? be? 3 aar Departemente, titbem man, unter anbern, in

baffelbe and) biejenige Elften einlüden wirb, meldte fltoüT in bem Ickern

Journal frt)on erfd)icneu finb, aber in L'üfcemburg, bem gegenwärtigen

3iU be? (General (Somniifforiat? nodt unbetauut finb, fo ift ber Wonne

ment? $rei* für bret) Monate feftgefcfct, wehte 51:111 oorau? in ber Iiier

unten genannten S3nd)brucfereij befahlt werben muffen.

^hu CS'iibe eine« jeben Numero'? wirb mau bie oerfdtiebene anoere

Anzeigen, bie ,^ur Skfanntiuadtung werben initgetltcilt werben, bct)tii|p.
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riefe (Sinrücfung mirb ba«jeuige $*latt erfefeen, meldjc« unter beut Tanten :

95 e r f rf) t e b e n c n f ü u b i g u n g c n u n b Knotigen ber 2 t a b <

¥ ü (j c in b u r g , Iiier publijirt mürbe.

Ter %lrci« ber (Sinrücfung in benben 2prad)en betrögt aroan.vfl

tfftttim'0 für jebe 3cile in tcutfdjcr 2pradic, bie Soften ber llebcrictjuug

uiib be« rruefs» ber franftöftftyen Solonne mit einbegriffen.

Wernburg, ben 20. Wai 1814.

$eu $errti a m ort, 35 u d) b r h cf e r biefer 2tabt, in bem Wari

I iuincr ftaufc ivot|nf)aft
#<

.

Ta$ uorlier citirte 33latt trägt ben fran^öfifct>eii "Manien : „Atfiche«

aiinonees et avis divers dr la vi II** de Luxembour^.** l
>

Ta3 le^te Alinea bc£ fron^öfifdien Xcrte* lautet : Les lettres et

Irs nbonnemens s</ront adressrs chez le sienr L a in o Pt, impriineur,

maison Maximin.

Wad) biefem 3d)riftftücfc fontiut folgenbc«

:

,A.'ütjcmburg, ben 17. 9Rüt) 1H14.

Ü\\ fämmtltd)c $chörben bc« Kälber Departement*.

Um ben Wcfd)äft«gang )ii erleichtern, habe irl) befdil offen, für unfer

Departement ein öffentliche« Watt, in betoben Sprachen 'beutfdi nnb

frau^bfifd)! abgefaßt, erfd)einen ;,u laffen, moriun alle ^crorbnungen

deiner (Srccilcii* befit ftcrru (Meneral (^ouoerneurd bc* Wittel >Nhcin«

oortomiucn merben.

Da nun mehrere berglcichcn ^crcrbnuugcu für Beamten nnb Bürger

Don ber gröftfen ^iditigfeit finb, nnb burd) bie Wofabc ber 3tabt

Vüfcemburg nur im anbern DfjeU bc« Departement« ,\nr Meiintiiin gcbrartit

merben fonnten, fo habe ich für bicnlidi craditet, biefelbe nod) in bieiem

$latt nadi.viliolen, bamit firi) meber Beamten, nod) Bürger mit ber Un

miffenheit entfd)ulbigen fönneu.

IS« ift batjer unumgänglich nötljig, baf? fid) alle öffentlidie Autori

täten biefe« 3Matt, mcld)c# in ,'iufnnft al« Wcfcu WÜletin bieneu muß,

}ii ocridiaffen fudicn. Ten Wirgcrmciftcru bc*3 Departements loirb beiouber«

aufgegeben, baffelbc }ti halten uub ben Abonnement« ^rete, ber in ben

Wibgcta, tute oorhiu bemilligt merben mirb, ben Steuereinnehmern ein

juhänbigen, welche letztere gehalten finb, btffetl betrag an ben 5^e;,irf«

(Einnehmer abzuliefern.

Ter (General C^onocrncmcntS (Sommiffär be« Kälber Department«.

(Ok^.) Freiherr oon Sdjmitj Wroücnburg".

*}w (Snbc jeber Mummet biefe« blatte«, ucld)e« in Mleiu Cuar Format

erfdiieu, fteht bie finita : $u i'nfecinbnrg, bei Vamort 2ol)u, ^udibruefer

oe? .frerru Weneral (^ouoeruement« CSoinmiffär bc« halber Dcpor.cmcut«.

Tie Seitenzahl ber einzelnen Hummern ift oerfdjicben, je iiad) ber

1) 5*BL „Ons iSm.cht" lUr. f>, 5. 142.
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iflfcngc be? oorhanbcncn Stoffe?, ba?~ Üftiuimum jebod) beträgt 4 2citcn,

iebe in jwei ISolonnrn eingeteilt, bereit erfte für beu bcutfd;cn, bic

zweite für beu frnn
(>
öfifrf)cn Sert beftimmt ift.

> Ulr. 18 be? blatte? finben ivir nnd)ftel)eube ^nd)riel)t : „Tn und)

ber Verorbuuug «einer irrccllcu;, be? .v>ernt Wencral (Monocrncnrs t»om

l. JJnnto alle $ürgcrmciftcr imb nnberc Beamte fieh auf ba? amtliche

Vlatt Don Aad)cu abonuireu muffen, unb alfo bie bariu enthaltene

Vcrorbnungeu nidit mehr im ftall finb, in ba? offizielle Journal bes

Kälber iVpartcmcnt? cingeriuft ;,u roerben, fo haben ber .Verr (General

CSoiiuittffär ben Befehl ertbcilt, bau in'? füuftigc biefe? (entere 3 ournn *

nur einmal bie $i*od)c 'jeben 2amftagi erfdieincn unb bie oerfd)iebene

Vorfd)riftcn unb itfcfanntmadutngcn beffclbcn, mie nudi bie befonberen

^lit^eicicn, mie bisher, enthalten toll.

^ebe? N° mirb einen ^ogen ftarf fein, ber uicrtcljährige Abonnemente

^rci? beträgt jwei ^raufen, bod) mit beut Anhang (avco la clause«, bau,

Wenn bie im l'auf best Vierteljahre« criducncncn Oirn. weniger als brei

rtdjn $bgcn enthalten werben, bie Abonnenten für jeben $ogcn, ber unter

ber <}al)l breizehu ift, fünfzehn Gcntim'? ^urürferhaltcn, fo mie hingegen

biefetbeu, für jeben ^ogen, ber bie $a\)i brci^clm überfteigt, fünfzehn

(Scntim'S nad);,n;vahlcn haben irerbeu.

Ta ba? Abonnement für ba? erfte Vierteljahr ben gegenwärtigen

IT), Anguft \u (£nbc geht, mib bic Crbnung erforbert. bau baffelbe in

bie gufmtft ben erften lag eines jeben Viertel ^afjrs anfange, fo werben

bic -Verrn Abonnenten erfud)t, ihr Abonnement für beu Üicft gegeuwär

tigeu ^ahrc*, ue.djc? nod) oicr Monate unb einen halben enthält, 511

erneuern. Taffclbc beträgt für biefe fjeit eine Summe oon bren ftranfen,

wekhe in ber ^nrfjbrncferet bc? ^onrnals ,;um Voran? befahlt merbeu

müffeu. Tie, weldjc nid)t ju Vüfccniburg wohnen, finb gebeten, ihre

Zahlung frei ctii^uirl)itfcn unb babei 311 mclben, auf meld)cm ^cge fie

ba? Journal ,\\\ erhalten münfehen.

il>a? bie fcerrn Vürgmuciftcr betrifft, fo mirb baffelbe ihnen, mie

bisher, burdi bie >>crrn .Sirci? rirettoren .^ugcfdjicft merbeu.

i'üfccmburg, ben 1~>. Auguft 1*14".

s)h. 46 bringt folgenbc lUeitthcilung : „^a ba? Abonnement biefe?

Journal? mit bem .'51. gegenu ärtigen IVonat? 311 trübe geht, fo finb bie

Herren Abonnenten erfud)t, baffelbe für ba? erfte Cuartal be? Jahres

181» mit '2 Jyranten jll erneuern

l'üncmburg, ben 'M. ^e^ember INI 4."

5d)liefUid] ftuben mir in 9lr. 12 Oiadutchcnbc? : MUm bem offiziellen

Journal be? Departement* beu größten Wrob oon (Pemeinnüfeigteit $11

ocrfdmffcu, werben alle 5 f f C n 1 1 i d) e V e a m t e cingclabcn, alle üBefannt

madnuigcn, bie oon allgemeinem ditifcen finb, ober ein

\
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allgemeines filtere (je fjaben, an bie Webaftion ein
(
yifd)icfen.

Diefclbe mirb mir ioldie oorlegen, nnb id) merbe mir ein Vergnügen

baraus madjen, iljre nnentgcltlid)e CSinrücfimc| in bas Journal Der

fügen, i'obalb id) nüd) überzeugt Ijaben werbe, baf? bie eingefanbten

^Irtifel offizielle 58efannlinnri)nng oerbienen."

£iii?embnrg, ben <». ^nlü 1814.

Ter (General (^omuTneinenls lioinmiffiir bee Kälber repartements.

(0Vc
(v i Freiherr oon 3d)iniu Itfrollenbnrg".

3al)rg. 1 ;,nl)lt 4(5 Hummern. 3obann enthält bcrfelbe ein Titelblatt

nnb eine alpljabetiidK Tabelle ber Dfnterien in bentfdier foioof)! u>ie in

fran;,Öfifd)er 3prad)e.

3af)rg. II, beginnenb mit 9ftr. I, Dom 7. ^annar 1815, trägt biefelbe

Ueberfdjrift bis $u SWt. 30, Dom 25. 9)Jan bcefclben ^aljres cinfdjliejUid).

3n ber folgenben Kummer aber tft ber Xitel nmgeönbert in :

IX.

Journal offleiel du Grand-Duche de Luxerabourg.

Cffi^icttcö Journal be$ <9roft'$er£ogti)tiifi£ tfütjembura,.

Csft aud) bie flnffdjrift geänbert, fo ifl biefcs Ölatt bod) nnr bie

nnmittelbare ftortfetumg bes Dorigen. beginnt mit Mt. 40 Dom 31.

ÜRat) 1815. 3n Einlage nnb ^orm ift abiolnt nid)t* Deränbcrt. sJtur bie

Titelblätter ibes ganzen ^aljrgangesi tragen bie niitgcänbcrtc Vluffdjrift.

Die finita am (Snbe ber einzelnen SRrn. lautet : A Luxembourg chez

Lainort Iiis, Iniprimeur, maison Maximin.

^aljrgang II verfällt in jwei ^anbe : Premier seincstrc de 1815,

N os
1 a 45 inclusivement <3. 1—508); Dcuxu'ine semestre, NOB 46

a 08 iuclusivement ( 2.501)—923) mit *lnS)'d)lnn ber beiben Titelblätter

nnb ber beiben ^nljaltöocrjeidjniffe in bentfdjer nnb frnn5öfüd)er (Bpradje.

Tie lefcte Kummer bieier abminiftratioen ^eitfdjrift crfdjteu als

9fr. <)8 Dom 20. Wooember 1815.

}lnffd)lnft über bie 3npprimirnng bes glattes gibt um folgenbe

(3d)lniV) Wadjridjt biefer Plummer: „Ta 3. ÜDt. ber ttbnig ber Weber*

lanbc bnrd) Jjfot XVfret Dom 7. 3eptember 1814, Don lueldjem 3. CS.

ber SDttitiftet bee Innern ben 4. biefcs bem prooi)oriid)cn Gerrit (Äou*

Derncnr bes (%otf .fterzogtljnms einen Vln*;,ng mitgeteilt liaben, alle

3ammlnngen Don iHTmaltnng* Milien, ivcld)c in ftornt oon Journalen

r.cbrntft merben, fnpprimirt baben, fo rocrb:;i bie .frerren Ren nten !inb

anbere, iv>cld)c fid) bisher auf bas offizielle Journal bc* WroKber ogtljnms

abonnirt Ijabcn, benad)rid)tigct, baft bie ^ub.ifation biefcs ^onrnals

mit bem gegenwärtigen N° anfrören nirb".

Jii ^.c,,ug auf biefcs Watt fdjreibt S>r. kontier '

»rigi) in feinem

Ükrfc nLes vingt-einq cocles de la lc-^ishitio I Äeinboui 0 ^iye u

165

Digitized by Google



(troisicme Edition 1872-1875 <§>. 2. N
J2otc 2): Lc Bulletin des Lois

francais sc trouvait donc sappnmc de droit nomine de fait depuis

l'occupation
;
eependant les lois fran^aises n'eu devaient pas moins

taire loi, taut (jue lc noavcau pouvoir n'y aurait pas forincllemeiit

derogc. (V principe a ete foi niellement reconnu par avis du Oom-

inissaire jreneral eu datc du 19 juin 1814.

C-ucUeu : (für N«s VIII unb IX: : $ci$ ffiett felbft in bcv «Stabtbibliotfjcf. (\° 1

uom 20 iDiai 1M4 unb N° 6H oom 20 'JJoüember 1815.) — Dr. Paul Ersehen.

3)a$ Ätaatöredjt beä Ü)rofjb,crjogtb,umä t'urcmburg. 3. 10. — Goutier (irigy. Les

viiijrt-cinq rode.«* la legislation luxeinbourguoiat». TroUtämc edition. 5. 1—2.

M. Blum.—-l~I

—

(ßtfdjtdjte öts gofes unö Her ImtdjQft Inningen,

flttcUfnmo^ig DaraefleUt oon W. |om.

^ortff^ung.

£ic bebeutenbfte unb aitrf) iuob,l bic ältcfte i>ogtei bcs .'pofes Lüllingen

mar bie au crftcr 3telle genannte .'purelteuogtei. £a* frül)cftc Dofument

über biefclbc ift batirt uom 20. Juni 1428. (£0 ift ein Tauidjaft giuifdjen

£>errn Joljaun uon unb 511 ber £ycl * linp $Mau$ $mrell. Srfterer erhielt

uon $mrcll ein .paus«, nebft Staüung unb Worten $ti Üurcmburg „uff

ber Sldjt", bofür gab er it)iu bie genannte Wogtet „laiszledich alre

beschwernisz, aller schafft, frucht, Jairgulten, diensten und froendeu,

alre Insprachen, forderunge vnd £erechtieheit u
. 3o luor bie $>ogtei

in einen ftretyof oenuaubelt morben. Jn ber ftolge entftanben grobe

megen biefer $cftiinmung nnaufljbrlidje "^ro^effe, mcldje ^unäctift bas

(Mruubgerid)t uon Lüllingen, bonn ba* ^rouin^iolgcridjt
(̂
u \?uremburg

unb ba* Parlament uon s
.Wetj befdjäftigteu.

m* nämlid) am <>. Februar 1048 md)d ttingen ober de Beur

bie ."OurellSuogtei für bie Summe uon 13b"l luremburger Ibaler fäuflid)

an |id) bradjte, tueigerte er fid), geftüfet auf obgenannten Freibrief, ben

jcbnten Pfennig 311 bellen. iSiclje : 2rböffemueistl)um fol. 44. 1 Joljann

uon ^routjlle, bermaleu ftrunb* unb Werid)t*berr uon Lüllingen, luanbte

ftd) in ber flugelegcurjeit au ben ^rouin^ialrotl) 311 ^uremburg mit

folgenber Eingabe : „H\)\\ ber Atöngr. UMeuft. 311 ftifpanien (^nbernator^

^refibent uubt s
)üitl)e ju ^ütjenburg. (S. (9. Dnbertl)enig uorpringt ber

Gbell uubt l&fl Jiohann uon $oui)lle, :perr 51t üöübuigen unb Millingen,

ban er
v

A
siu .fr off Wülfingen Sdnifft .freer Jft, bie ^"Wöhuer berbarineD

finbtlidjer
s^ogtei)cu feinbt ^\)m supplicanten mittfdjofft uubt unberfdiiebt

lidjer rieuftbarfetteu ucrpflidjtet, fo ^\l)re gütter ot)it supplicanten uenuillifl-

ung uid)t uereuffere .Vibnncn, barbeneben Jft supplt. Jn gcmeltem i)off

grouubtuiibt^(iebcrgcrid)t^ .'pccr,nio!))elbftenC£ret)n Wetjerunb» [Ünf3d)cfffn

31t erciren bat, mcldjc ,^1 allen ui tfaileubcn grouubtfadjen ^ubicircii
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(S)l hat Änigen 3)Jid)ell alias Micbell de Be-ur eine oon ben fürucmbftcn

oon alfoldjen feinem supplieanton 3$ogtepcn nahmen«* .S;>nrel$oogtel) io

x\iit Torff Pulling gelegen nljin 0. ftebruart) ^nngft^in oor brer^ebn

honbert ferf)fng brep biefiger tl)lr. erfaufft, onb ben Uffbrag oor gemelten

fein« supplton Weridjt nadj Vanbräbraud) Empfangen. Supplicant bat

begeert berfelbe foltc 3l)»ne ben Xten pfenig baoon aufu'iditen, mcld)cr

felbigcs tljnn fid) geweigert, oorgebenbt nid)t geincinbt 311 fein ^rlitnm«

befnoegen aufzurichten nod) 3d)iilbig 311 fein." Ter hiermit eingeleitete

^ro^cil bonerte unter allen folgenbcu Herren fort unb bie ^ennirrnng

mürbe fdilteillirf) fo gron, bog onrb bie übrigen ISimoobncr oon 81t Hingen

in benfclben ocrmicfclt mürben.

©ic aneJ beut Sd)bffcnmeie'tl)mn erhellt, ift bie
r ,

s
J)iitfd)enDogtei" im

^obr 1B41 beut .frerrn JUT Verfügung gefteltt loorbcn. T>ic ^nljober

berfclbcn fjattcn in einer ilieibe üon 3 abren feinen Qtn* befahlt nnb

feine ftrofjnbienfte geleiftct nnb rourben bcfi'balb aus* ber £*ogtci oertrieben.

3ie sogen fid) in ba$ benndibarte Torf 2tocfcm jurücf. „tfnoolg bcfdjcbcncr

gerid)tlid)er 9luflfd)rcibung ber Witfdien Wogten $off Millingen dato

6 january 1641 oon bem (Srftcit Sonbtag bitf jum Vierten, Stobt baß

rocgen mongcll aunridjtung gebübrenb 3rf)ulbig 3d)afft onbt XMcnft 4<nbt

baf? fid) binnent foldjer ^crrnfitng nod) Ufffdjlag nn ber Mirdjbüre gu

Lüllingen niemanb praesentirt, foldjc fd)iilbige gebühr mit be^blnng bell

Schafft onb Ticnft getban HIß batt fid) ber tfbcll nnb Heft ^ol)ann oon

iöoMjllc al« 8d)offtber gtcr. Ü)citfd)cn ^ogtepen beut!) bnto obglt. oor

Ü)iet)er nnb gerid)t bes ftoffe; Lüllingen praesentirt $nbt begeert ^bntc

fold)c ll)citfd)cu Wogtet) fnmbt ber bo;,n bebörenber Grbgüttcrn erfollen 311

fetjn 311 erfennen. Tiefem nod) nnb in ermägung ber fad)cbcfd)affcnf)cit,

bojs fid), ß»ie obftcbet uicmanbttf praesentirt, foldje geflagt fdjnlbige Webüljr

mit antlrid)tnng oerftanben fdiafft onb Tienft erzeigt, Chfcnueu Decoer

il>ubt fdieffen bce .froff* Inningen foldje
s
JD(itfd)cn ^ogtep onbt alle bic

ba^u bebörenbe (Srbgüttcru obgten Jnnfern nlfl 3djoftl)eren erfollen 311

fein onb er nod) feinem belieben barüber bieponire. Actum 2 Martii

1641. (Siebe 3d)öffcn)ocistf)um fol. 3;J verso». 9Jun ,^og eine anbere

Familie in biefe 33ogtei ein, nanicn« Mauler*, wcldic biefelbe mieber 311

9lnfeben bradjte. flu$ biefer Familie flammt ein ebnoürbiger Weiftlidjcr,

3Bill)elm tfaulcrä, tocldjcr mebr als oier,;ig Jaljre binburd) bic Pfarrei

Lüllingen paftorirte, wie er fclbft in einer tird)ltd)cn Urfunbe bemerft.

Tic übrigen ^ogteieu : (rmc!«, Rommen, 3enu\\ Nolles* nub Meiere

|tnb beftäubig in benfelben Rauben geblieben unb bcsbalb nidu meiter

in ben ^ro5C|lpapieren unb i^eiiMbümern ermabnt.

Tk bebentenfte ^ogtei oon Höningen, ueld)e gum $>ofc Lüllingen

gehörte, r.cr bie „^üllcrsoogtei". ^'ange ijeit binburd) gab biefe ftamüic

wem Wcrid)tc ben ^JUieicr. 1599 hatte Füller $kl:xk biefe ^03';: oon
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einem gemiffen 'ißaulus uon Höningen erworben. £as Söetdtljum uoti

Inningen tagt tf olß™bf* :

,Miv Miau« ttönif uon &ctftorff, Steter Mingen, ÜMcners fcMlbclm

unbt $)?itfd)en Johann uo;i Nallingen, nllejninen 2d)effen glten. hoff?

Millingen Xl)nn iammt ttunbc Stobt befennen oor aller menniglid), fo

bief? uorfompt, mie baf? uff Ijentl) ben 8 jnnuary 1599 uor unf? fonimen

unbt (£rfd)icncn feinbt, alfi mir jnr ftcridjtäbanf gefeffen, ofjue ge;,mona,en

ober gebmngen foitber attjjj freiein eigenem muttuviflen Joes $aultt£

uon Höningen fainpt feiner 3d)mefter Ircintgen moll miinbig ^nbt auper

aller IVomperidinft itobt baben übergeben unbt uffgebragen 3bre Aktion

unbt Crrbgererf)tigfeit 511 Höningen binnen! obgt. Lüllingen, mic fic ba

uon Gatter iitobt ÜMuttcr ibenen (^ott gnäbigi (Ererbt tjabeu. Gs feun

al)n bann, boff, garten, mieften, i>albt, iNobelanb, fjetfen, Träfet) 9ia£

onbt X^rnefen, ber, gronn, bod), bieff, nüfU onsgefdjeiben nod) abgefonbert

unbt alles l£rblid) uerfauffen Jbrem Oiarijbar ben 4)JüUerS T>iebcrrid) uon

Höningen uor bie 2ommc uon itorbonbert (Bulben gemeiner s
ittünfcen

ßc mcfjr ftebigljcit bief? baben mir (Merid)t mit CSnjgen Siegel

gebraud) unbt fjaben gebetten bafi (Sbler onbt (Sl)renmertfter Godfried von

Höngen — genannt Waffen berger — alf? berr obgt. .ymffs Pulling fein

abu geboren 3"ficgel Gliben abn biegen SJricff mollc Ijangen".

ijortfefenng folgt 1.

W. Zorn.

^^^s^ .

in*bcfouberc ber bentjdj abgefaßten Seistiimer be* luretnburger l'aitbe*.

«on ^prof. M. F. FOLLMANN.

Ii? ocrftel)t fid) mol)l oon felbft, baf? eine über ein uerbältuismafug

fo meites (Gebiet fid) erftreefenbe Urfnnbenfpradie, ruie ba$ mittet

fränfifdje, bie oon Horben ber ber CSinmirfnng be* nieberfränfifd)en

,

oon 2üben be« fnbfriinFifdjeu nnsgefefct mar, nidjt überall genau biefelben

bialcftifd)en $efonberl)eiten geigen faun.

^a felbft in unfern Urfnnben, befonber? ben ^eistümern , laffen

fid) je nad) ber ttanjlei, in meldjer bie 3d)reiber berfelben auägcbilbet

mürben, leidit einzelne Wrnppen ^ufammenftellen, bie jebe für fiety einen

eignen 5prarf)tl)pu0 barftellen, nnb
(̂
mifd)eu melrije fid» mieber anbere

$i>ci*tümer al* Übergongettjpcn einfdjiebeu.

Ter fiiblidje .v>anptpunft bes mittelfränfifdjen ift T r t C r. £ie

*lmt*iprad)e ber Xrier'fdjcn Mannet beberrfdjte 00m <•>. bie ,;iini 12.

3al)rb. einfdjlieiUid) außer ben- .«nrfürftentum nod) eine grotfe flu^abl

r " res
f
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uon fteid)lcrf)tern unb Crtfdjaftcn außerhalb bc^fclbcit it. a. and) mifer

(Gebiet. £o finb bci)piel$iucifc bic Urfunben au$ beut g o l b c n e n ^ud)
Nu ßrt) t c r n a d) M burdnueg in biejer 2prad)c oerfafü.

Der jüngeren Stölnifdjcn lUcuubart, bie oom 13.— 15. ^nljrlji. af*

9(mt*fprari)c nidjt allein bei ben rljeinifdjcu fturfürften unb ber Stabt

tföln, fonbern anct| in ,^al)lreid)en ftcrrfdjafteu linfff unb reduerbeinifd)

in $Mütf)c ftanb, gehören folgenbe ^eistümer an :

1. fBcifttam oon Dreiborn au* bem ^a\)\c 1419 i gehörte gu

^sülidj).

2. Sdjcffcnioeierum uon ?l in c l 1472 (gehörte an ^affau iWanben.

3. 2d)cffenioei$tum bc* „liofs Wampach0 nuar lureiuburgifdjer

»eft*).

4. Sgeutum ber freien maxie $u Heßlingen 147."). C5e liegt

norblid) oon CSicrf unb mar ebenfalls lurcmburgüd) >.

5. Vanbrcdjt bes hofs Pronzfeld 1476 .gehörte jur flbtei ^rünt).

Ter Üßaitt5ifd)cn ättunbart gehören au :

1. ^eftätigung ber „loi de Beaumont- für Di ff er bin gen
1392 .$ur Wraffd)aft Bar gehörig,.

2. ^eiötuiu oon W i n f d) e r i u g e n 1494 i nmr lurciuburgifd)cr

Die folgenben üUeistiuuer finb in einer 3pradje abgefaßt, bie beut

l)od)bcutjri)en etiua* nät)er ftebt, als bie oorbergehenben unb bie ^eit

iveilig als HmtSfpracfjc gebrannt würbe uon Vurcniburg^'othringen*

Himburg unb uon ber ftait&fci ber brei gctftltcficn .sinrfiirften :

1. Söeietuin uon 3ß cl Vicfdjbcrg, Vangfur, üMeicnid), ftocblirl)

unb Wrcocnid)* ans beut Anfang be$ 14. ^t>td. (gehörten ju Irien.

2. Bistum ber 3tabt unb bc$ hoft *, «H e m i d) 14H2 ilureuibur-

gifdjer 3kfi$i.

3. 3i*cistuni oon Wiltingen an ber 2aar 14*8 unb 1504

(gehörte 31t Jrier).

4. 2d)effenweietnm 31t ^ 0 1 1 e u b 0 r f oberhalb (Edjternad) (1459),

biefer Vlbtei gehörig.

.">. SOßei^titm oon $1 i e b c r w c t s weftlid) oon Auburg 1498.

ti. it. 7. $wei ©cistümer oon (fdjternad) aus bciu (Sube bes

15. ^ttfs. —
(Sine abgefonbertc Stellung nimmt inbe;,ug auf bic Sprache bas

iikistuui oon (Sttelbrütf aus bem 3 a^rc 1^92 c 'n ' ' n weldjem

ncuhodjbentfdjc Vaute überwiegen unb aud) bie ^eridjicbung ber geriua-

ntfdjen Dcntatntcbia f oft oollftänbig burdigeführt ift.

*) Da« 5tffr}eicf)ni* bieder Urfunben bei Rieh. Hniiizul : ÜJcfrijidjtf Irr uicbcrflint.

fflefd)äft$ft>rnd)e. & 3? 3.

*) Hof tjciftt ein (9cvid)t«a.cbict , in ivddjem ber nämlidje SJraud) in Übung fteb,l

J. Hardt, Einl. p. XXVIII.
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'I

II

II

H

II

M

„ flmcl 1472

„ flrlon!532

ii

ii

ff

II

Ii

Sofort 1557

Werburg 1595

s
.lVit biefer flmfcfc ober Urfuiibcnfprartjc tft fc(bftoerftätifcÜd) bic

$olf*fprad)€ nirfjt ibcntiirf). Aber bic Sdircibcr tonnten fiel), um allge-

mein ocrftäublid) ju werben, beut (£influffc tiefer lefcteren nirt)t gan*

entwichen , unb fo befifct beim unjere ^citftf mcrjpradic eine gan^c Vdi,^al)l

oon uolfsMuunbnrtlid)cn ftuebriiefen, bie jirar ireit entfernt finb, ben

(^runbtupu* be* mittclfranfifdicn
(
yi oern ifrfjcu , aber im böchften (tfrabe

djarafteriftifrt) nnb für bie ttenntnis* unfcrcr Wunbnrt in früheren ^nhr

Rimberten oon gröftfer ^ebeutung finb. ilMr wollen gitnt 3d)lnÄ au*

ber groften IHYngc nur bic bc^cidmcnbftcn herausgreifen mit Eingabe ber

Urfunbc, ^al)rcs= unb 2citen
(̂
nl)l in §arbt'£ ©cistünteriammlung

:

hostert = ocrfallcneo *Holinf)au$, &*ci*t. o. Mjn \&2i> — 3. 4 ii. 215

l&f = gttub

steil = Pfeiler

bestattnns = .£>cirnt

loeht, hu-ht = i'idu

staleti = Sttufterumf;

gejhege = >gb
stillen, gestilt = nnlinlteu

bustat = oerlieirntct

molter = iWaljlgebüIjr

reidel = Siegel

Bchiell = Winbc

gebarten, harten = aushalten

mompersehaftt

gewftn = film

pruede = SBrfifjc

gezenge = (Vcriit, (^eid)irr

beer = i^arg, ^&cr

(lrupsehla«; = Jroufe

treuseh = Ofcfträltd)

jairgezeit = ^nl)rncbäd)tni0

bi'^encknus = 3cclcnaiut

sehaff — 3d)rnnf

graisde = (tyröfie

iren = pflügen

gader = untere leil ber .v>aus>tl)üre „

ereseht = erft

erheyni = nad) .paufc

pofeyen = 3trancnpfla|tcr

butscheln = ^irfelein

iederem = jebem

haniboeh = v>agcbudK
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^imer 1581
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pail = $faf)l

lutzen, leteeh = $htbc

kaul = Wrnbc

zu inyn = Qu wenig

schlämm = fruinni

deisbem = angelegter leig

mol = ÜNulbe

reyder = ffieitfieb „

sehautte = ftadibretter im si$afferrab„

lenc = Wabnagel

kandell = radjrinne

bausch = ÜBunb 8trof)

beiffel = £ügel

karieh = tfarrenlabung

Käst = junge (Siebe

inuolleu = ^oiiftlianbfdjiil)

mesch = meibl. .panfpflan;,e

lo = Vage, Ginlage

t reinen = K
.Vfiil)lentrid)ter

kästen = nuffd)id)ten

tesseln = jri)irf)teil

heyäptfel = Hagebutte

for = fVÜbve

verenffern = uerautmorteu

hieulichcii = .freirat »ermitteln

harst = Waudjfang

Seist, ©fd) a.b. 3. 151»«)
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Vinfter 1646

lOJarfdiernmlb 1617 —
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H

mütseh = Seinbröbdjen „ (Greifet) 1583
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296

315
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337
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„ 294
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5ur $itteratnr »mferes Ijetmntljltdjcn flinlelttes.

V.
«

GANGLER Johann Franz.

(Geboren 31t Viiremburg, ben 4. ßuli 17*8, begann betreibe feine

$mtnanttät$ftubien an ber fog. Zentral 2d)itle < bem Späteren Mjenäirai)

feiner
s

^aterftabt, trat jebori) int Jahre 1804, int üNonat £ftober, in

ba$ yijcenm uon SDlcfe ein, meldic* er nad) Verlauf breicr Jal)rc Del-

lien '1*07 , um feiner iWilttärpflirin 311 genügen. I5r nutrbe beut leisten

Infanterieregimente ;,ugctl)cilt, roeletjeö bamalä ,}tt ^arie> in Narnifon

lag. Jim SRonat Cftober 18<>7 ntufue er mit beut unter beut Cber

commanbo be$ .frerjog* .hmot oou Alnantes) ftelienben (irvebitione

(Sorp« ben ttriegs^ug nad) Portugal ntitntadjcn, mo er fid) bttrd) feine

lapferfeit in mcljreren treffen au^eidjnete. Jtt ber 3d)lad)t Don SHn«
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ciro erhielt er jroei fiMtnbcn, mclrf)c ihn für ben ferneren SDtilit&rbtaif}

untauglich madjten, unb fo befam er benu im ^abre 1809 feine höchft

eljrenuolic tSutlaffung, mit betn iKangc eine« VlbjiibQiitcn Uiitcrofh^icr».

.Sturze »}cit bnmad) nuirbc er al« ^rofeffor ber Sprachen nnb ber 8it*

lerotitv uad) sJ$rag berufen, wo er oon 1810 bis 1813 ocnrciltc, nnb

mo fiel) ihm bie glnnjcnbftcn 9fu0ftd)tcti für fein fpätcre* tfortfoinmen

barboten. Tod) feine ftran,wnfrcunblid:fcit folltc ihm nun SZadubeile

gereidjen : SHaehbcut, in ftolgc ber 2d)lad)t bei (Sülm, bie .\>oSpitcilcr

nnb mehrere öffentlichen Mebäubc ^rog« mit tfranfen nnb i*erroun beten

überfüllt morben »raren, in fta llirtc fid) Gangler, auö eigener ^nitiatioc,

in einem früheren, $iwt IWlitarfpital umgcmaubeltcn ttloftcrgcbäubc,

nnb oermanbte feine ganjc Sorgfalt, fonnc alle Wclbntittcl, über rocldic

er nur oerfügen fonntc, auf bie pflege ber oenouiibeten fran^öfifetjen

Solbatcn. riefe« menfd)cnfrcuublid)c 3kncl)mcn erregte aber bie tirbit=

tcrung ber vJ$rnger $coölfcrung nnb ber öfterrcid)ifd)en Üfcgicrung ber^

geftalt, baf? er gezwungen u>nrbe, au« Lohmen au^umanberu. ^mT.Tc^cmbcr

1813 ocrlicfi er bie Stabt s
J>rag.

N
.)fad)bciu er mäbrcnb fünf Monaten,

unter taufenberlei (Gefahren, fid) burd) bie Vccrc«abtl)cilungcn ber Sil

Hirten burdjgcfdjlagcn , laugte er cnMiib, Anfang« 'Jüc'oi 1814, uneber in

feiner Wcburt«ftabt X'urcmburg an.

^iadjbem er mäbrcnb 17 fahren oerfdiiebeue uutergeorbuete «teilen

oerfeben Ijatte, Würbe er frijlicnlid), im ^aljre 1831, auf ben Soften

beö sPoli
(
)Ciconuuiffar« feiner ii*atcrftabt berufen. mar bas ein in

boppcltcr .V>infid)t midjtigcr ^ertrauenepofteu. ^m September 1830 loar

bie bclgifdjc JRcoolution au«gebrorf)cn ; ba« flad)e ^anb hatte fid) ber

aufrül)rerifd)cu 3kmcgung angcfd)!o
,

*ieu / bic 3tabt ^uremburg allein loar

beut föönig ^roKhcr^og treu geblieben. Damit molleu mir aber nid)t be>

Raupten, baj? nicht aud) innerhalb ber 5,c fl ,,n fl
5l

{lrcn <'i
cn W manche

l)cimlid)e Anhänger Belgiens gefunben hätten. \>ic
(
>u fam, baf? bic ^eftung

oon fremben, b. I). prcufnjd)cu itfunbcetruppcu befettt mar, ireldje nidits

meniger thaten, als« mit ben (iinmol)nern fuinpatrjifircn. Tauf feiner

Klugheit unb feinem feinen lafte touftfc Gangler in feiner neuen Stet-

hing alle 3d)roffbciten nnb Klippen
f
ui oermeiben, unb ^mar bergcftalt,

ban ihm bereit« im ^abre 1839 ber König oon Greußen ben rotfjen

^Iblerorben oerlieh. Napoleon III., mahrfdjeiulid) aufincrffain gemocht

auf baö helbenmüthige benehmen Gauglia-'ö mäl)rcnb feiner militärifdjcn

Saufbaljn, int rienfte Tsranfrcicijs' , ernannte beufelbcn nod) nadjtriiglid)

(1850) 511111 Witter ber frau^öfifrijcii librculcgiou. Wir haben bereit«

crmahnt, '» bufi Gängln- ein „^ertfon ber Vuremburgcr Umgangssprache"

oerfafu hat. Hl* Ktterfennung bafür marb ihm 00111 König oon Belgien

eine grone golbene Wcbaillc ;,u Iljeil. ^m nämlidjcn ^al)rc ernannte

1, rict)fT^O»rH«'-.necl.t fc
Mir. 1, Seite 19 unb <Rr. > & 38.
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bie ard)äologifd)c Wefcllfrfjaft tum l'uremburg ihn 51t ihrem corrcspon;

btcrcubcn 3)Jitglicbc, mährcnb er 18f>4 ebenfalls« 311m IWtglicbc ber (Mc^

fcllfdia ft für nicbcrlanbifd)c Vittcratur 511 tfeuben promooirt würbe. Stil

13. mn 1>C><> ftarb Gangler plo^liri) als Cpfcr feine? Mitgefühles.

C^r hatte an bieiem läge beut 58cgräbuifi'c eine? feiner alten ^affenge-

fährten beigewohnt ; ber (Sinbrucf, wcld)cn biefe Xraucrfctcr auf ihn

madjtc, mar ein fo gewaltiger, baj? er, von einem plöjMid)cn 3d)lagau

falle getroffen, nod) am felben läge, in ^eit oon ein paar 3tnnbcn

ocrfd)icb, unb ;,war im Hilter oon 68 3 n ')rfn -

Tas £>ouptucrf Gangler's ift unftreitig fein „l'crifon ber Vnrcm

bnrger Umgangsfprad)c", auf meldjes mir am Schliffe unfeics ^luffafccs

nod) ^urücffommcn. Hn biefer Stelle mollen mir uns fpc^icll bcfd)äftigcn

mit bem !Öänbd)en Wcbidjtc in Inrembnrger SJJunbart, meld)c£ er im

Jahre 1841 in ber Trucfcrct J. Lamort 1 Verlag oon Viot Hoffman)

herausgab, unter bem Xitel : „Koirblumen um Lamprrbiereg gepiekt,

vun J. F. G. u Km 3d)luffc feiner „(Snoas über bic flusfprad)e" bc*

titelten Einleitung fdjrcibt Ganglei- ; „Tann biene ben ^efern, bereu

3artfüt)lcubes Cl)r burd) bic Plattheit ber Slusbrücfe bclcibigt merbeu

fönntc, jur >ftadn:id)t, baf; eben biefc S|3tattl)cit herauszuheben, ber ßmeef

beß Ü>crfaffcrs ift. UcbrigcnS weif? er fcljr moljl, was er in littcrarifrijer

unb poetifdier $Mnftcf)t oon feinen Wcbidjtcn galten foll. 2ic füllen nur

als Skwcifc bienen, ban bic luremburger 3prad)c, fo mic ihre 3d)wcf~

tem, bic pmifdje unb l)olläubifd)c, einer Wusbilbung fähig ift, unb ^ur

Sdjriftfpradjc erhoben merben fann ; benn tote jene ift ftc „ein ^meig

jenes groften niebcrbeutfdjcn .pauptaftes bes germanifd)cn Stammet."

Jnbcffen eignet fic ftd) mehr 511 Huffäfecti humoriftifdjeu als ernftcu

Inhaltes. Tiefe 2äuc Gangler's crflarcu uns and), mcnhalb er als

^weites Motto ben WuSfprud) Voltaire'? <aus beffen Dictiounaire phi-

losophiquei feinem üöüdjlciu oorausfdjicft : „Ce n'est pas mal parier

que de nommer les choses du nom que le bas peuple leur a im-

pose. u

Gangler's „Koirblumen u bilben eine Sammlung oon 34 (Mcbid)tcu.

3n feinem Ü>aterlanb hat N. Stellen feiner jjeit eine tn'S (Siuzcinc gc-

henbe ftrittf bcrfelben oorgenommcu, unb ift biefelbe im großen Wanden

ätemlid) jutreffenb. £>icr, waS Steffen über Ganglcr fdjreibt : „
vÜMr finb

faft geneigt, ,pru. Gangler als be!t cigcntlidicn ^fabfinber unferer

rcinnationalcn Ttrfjtfunft ,^u betraditen. Tic Wcbrübcr (?) Dieden Hoven,

bic il'erfaffer bcS „Bittgank 110 Conter", ^abcii leiber nidjt genug ge-

fdjricbcu, um btefen Xitel bcanfprudicn \\\ bfirfen, unb .ftr. A. Meyer,

ber nllcrbiugS früher als .perr Gängln- in uufcrai Tialefte gefdjriebcu

unb feine 2d,riftcu im Trucf herausgegeben hat,iftoicl 511 hüd)bcutid),

um Ca wirflid) rein nationaler Tid)ter gelten ;,u fönn. t. Cciuc (Wcbidv.c
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l)aben nur ba£ Nationale, bafi fte in lurcmburgiidjcn Korten gcfd)ricbcn

— kiii füllen. 9lur einige wenige uou bieten ftcbidjtcn mo^en eine

mirflidjc ftitfttafpnc oou biefer Wcgcl." — „(iiu weit befferer £id)tcr

als A. Meyer ift ."perr J. F. Gangler. ^ebenfalls ift feine fliiöbriitf*

weife rein nationaler, bic %qvm feiner (%bid)tc ift uicl frtiöner ittib

fCtcgenbCT/ meljr abgerunbet, mcl)r ben flnforberungen ber &tdjtfattft

entfprerfjcnb. dagegen bürftc er weniger tief, weniger urfprünglid) fein,

al* $>r. Meyer. $ic beften, nnb fagen mir es offen f)erans, bic meiften

ber Stüde bes §ru. Ganzer finb ^ad)a()innngen, ja llebertrngnngcii

au$ bentfdien nnb fran^öfifd)cn $td)tcru ^. Lessing, Geliert, Rott-

nmnn, Blumauer, de la Fontaine etc.) ©tr nennen mir bic folgenben :

„Zwee Jeselen u
,

TMaart-Schong u
,

„Den aale' Chikaner", „De
Goreehen an de' Vollert", Den aale' Lew" l

) etc. Äudj mad)t

Gangler beffen fein $>cf)l. ISr fclbft gibt in feinem 3nh,alt£ocr$cirf)nij3

(3. VII—Vill i bic Cucllen an, woraus er fdjöpftc. Ucbrigena finb bie

Ucbcrtragungcn als red)t gelungen 511 betrachten , nnb es gcreidjt .frerrn

Gangler jur (S*l)rc, bie Dtd)tcrmcrfc uufercr N}iad)barcu auf oatcrläubifdjcn

$obcn ocrpflan^t 511 fjaben. Meine 3prad)c ocrfteljt ein 4?olf, ber gemeine

Statin beffer, als feine lUhtttcrfpradjc ; nnb wer bic ^eiftenoerfe aus

allen 5prad)cu für uiifer ft?otf in unfern l'anbeöbialeft übertragen

wollte unb fönntc, würbe fid) um unfer l'aub ein gar großes $>erbicnft

erwerben. Oafj bicfcS nidjt in'o i)ic\d) ber Uumöglidjtcit gcljört, Ijat >pr.

Gangler bewiefen.

Man urtheile nur :

'T Metschgiöweg Kwisel.

Kng Kwisol wv eng Nonn V> frnni.

De sehir net aus der Kireeh körn,

Göw 'niohl stee'reich durch eng Ierwschaaft :

't halow Staadt ha-tt so woihl auskaaft.

Gott sei geloiwt ! sot se, erfolt

As nu' inei' Wonsch ; 'lo hun ech Gold

Fir enVt Aannen ze doolen,

A' moinech Wonn zo heulen.

We dheet da;it cng'm 'so gud

!

't Hierz hoit mer oft geblud,

Gokraseht hun ech meng Ar wnnd.

Wann ech net enamer helfe' kont.

Hei ki'un un't Dhir, zu s»»ngem Glok,

E' Biedler niat eng'in plaak'cln» Kek.

Ob enger Kretisch Ix'mg e' geduckt

;

Durch 't An hoit ehm den Hong'r gekuckt.

') t&'ix neben bic Xitel in ber Schreibart Gangler* unb nid)t in 6er lu-rbcüerten

SrfjreiOcm Steffens fner tix ber.
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't Schaaken lmn ehm am Leiw gerabhelt
;

Vu' Netzt a' Iv e «
• 1 1 hoit e' gezahbolt.

Au engem Fös.s haat en eng Schlapp,

Km den Aner gewek'lt Lapp.

t Johren haato' st»ng Hoor gebleecht

:

Sein Znstand hoit Jidr'eon «>r\veecht.

Am moesclito wor gerehrt «>ns Kwiael

:

Dann dee'r hirt Hierz wor net vu' Kisel.

Fir den tuurmon Aalen ze zeh«»n aus der Nöth,

Gong s'an de' Schaaf, a' broicht 'hin — eng haart

Kuuacht gra'Zfg Brod.

riefe Jynbcl oon O'cCcrt ift oortrefflirf) l)icr mieber gegeben. „3 fl

fügen mir »reift I)iii3ii : £icfc* Wcbirfjt ift, meint nid)! ba* allergelungcnftc,

bod) «nftrrittg eiue$ ber heften nud ber ganzen nKoirbluinen
u-3ammltutg.

(Sin Qitberer Mcccnfcnt fprtdjt fiel) fnapp imb bünbig au* : „Gangler

fonb eine reinere nationale flusbrucf*mcifc <al* A. Meyer). Gangler'*

«cbirijte finb flte&enber, berber nnb hmnoriftifdjcr al$ bic Meyer'*,

aber [u fanben nori) nirfjt rertjt ben ©eg gum *BoU*munb." 3Mcfc* Ur«

tfjcil unterjdjreiben wir ootlfomincn in ^cjug auf ben „.vmmor", nid)t

aber bic „3>crbl)cit". X>cn größeren „.ftumor" bcaufprud)cn nur für

Gangler, mälircnb nur Meyer gerne bie größere „£crbl)cit" ^uerfennen.

Xav Gangler'* Wcbidjtc and) „ben ^eg 511111 $olf*tuunb" nidjt gefun

ben Ijabcn , ift gau^ jutreffenb ; beun fein einzige* feiner Wcbidjtc

lebt im Ü*olf*munbc fort, ja bic gebrnefte Sammlung ift heute nur mehr

äufterft feiten aufoufinbeu.

$L*enn loir un* nun bic einzelnen (^cbid)tc etma* genauer aufeljeu,

fo finben mir, bau fic aUcrbing* nidjt frei finb oon einzelnen .pärten i

aud) an ^erftöpeu gegen ba* ÜDietrum fcl)lt c* uid)t, iubem Gangler

fclir häufig lange Silben für tur^c unb fur^e für lange gebraitd)t. Uc

brigen* fd)eint er überhaupt nid)t all
(
utoicl auf ridjtigc ^ersfünc 311

halten, mic bie* aud) mit iHcdu oon Steffen bcruorgeljoben mirb. So
finben mir 5. in beut jmcitcu $ebid)t „We Ee woilieel ze Metteg

esst" i®. 2—3) folgeubc ^erfe

:

Waat weit daat beescb'n ? sret Deen ; Dir set scheleg drei Frang.

Erlabt dann, Her Hospes, dass cell ineeli eweg manchen.

Dee verdengt dat ecb ehn der Polizei gew im.

9Benn mir Gangler'* Webidjtc auf merffnut burdj.cfcu, fo finben

mir, bnn eben jene, mo er Eigene* gefdjaffen hat unb nid)t bie ^becu

auberer Tiri)tcr bcnutjtc, fomoljl beiu v̂
ul)alt al* aud) ber #or<n uadj

grabe bic beften finb. $\\ btefen redmeu mir : „Scheiwe'gespreeh teschend

dem Haie an cloiuBatte« (S. 10—15; ;
„De Chnrebniv- (3. 'JH—

KU) „De Fetten Donneschdeg" (S. 4(V-4Hj.
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I

Sdjlicficn wir mit Steffen'* ©orten, tockfcc flau;, gutreffenb finb :

„$>err Gangler t>at nllc biefe bekannten S(ncfboten benutzt, um feine

Wefd)icflid)feit im ^erfcfdjreibcn bargntlmn, unb um feinen ^Mitbürgern

bcn beweis $u liefern (unb b:.ö bat er mirflid) fertig gebracht), ban

.
aiui) im ii'anbcsbialcft gute Sftdjcu wieber gegeben werben fönneu. .v>ierin

liegt ba* .§aupt»crbienfi biefe« 3d)riftftellcrs". ^n $C£ttg auf bie eben

tum uns« citirten ftebidjte, wcld)e rein nationale 3toffe bcnanbcln, fönnen

wir Steffen mir DoÜftänbig ^uftimmeu, wenn er fdjreibt : „^n biefein

3ti";cfV, wo ber Tidjter fid) gan;, feiner eigenen iWuje atiucr^

traute nnb feine ftebanfeu an* fid) felbft, ftntt in anbereit , fronten

Diestern fdwpftc, bat berfelbe ben beften beweis geliefert, wie and) in

nnferer iSiurcmburgeri 3prad)c mirflid) @}utc$ gefagt unb fd)riftlid) bar

geftellt werben faun. (Sin edjtlofaleres 3tücf ift wohl fdjwerlid) in im*

ferm Tialefte gefd)ricben worben. .frier ift .'perr Gaukler burri) unb burd)

reinnationaler T^idjter." — wäre für uuferc l'itterattir febr 511

wünfd)cn gewefen, bau frerr Gangler feine Saline unb feinen .\>unior

öfter au bergleidjcn nationalen unb lofalen (Gegcnftänbcn geübt hätte."

— „Tiefe rein nationalen 3üjcts finb juft bie, wit weldjcu »perr

Gangler ba$ meifte Wlntf bat. £0$ foinmt baber, Weil er l)ier gan^

and fid) felbft, unb nid)t nad) Zubern, bid)tet. .pätte biefer ftutor fid)

nur an foldje 3üjete gehalten, bie er wirflid) meifterljaft 51t bel)anbeln

oerftanb, bann wäre bie uu* l)ier uorliegcnbe Sammlung (Koirblumen)

feJJr wabrfdjeiulid) boppclt, ja ^cljnfad) wertlmoll. 3o wahr ift e£, baf?

man nur in feinem urfprünglidjen (Elemente redn nnb gan3 baheim ift.

<3o ber ftiidj im Gaffer, ber ^ogel in ber l'uft, ber 3alamanber im

Jeuer — wie es heifu — nnb ber ^nremburger in feinem XJuycmburg."

Wir haben nod) ein Öort ^nju^ufügen, weldjeö wir ebenfalls un*

fernt öfters eitirten (Gewährsmann X. Steffen entnehmen : „fllö ucreu

bigter rolmctfrfjcr bei Wcridjt, t)at .'perr Gangler fid) aud) Diel mit ber

(Grammatif nufcreS rialefte^ bcfdjäftigt. befte unb uollftänbigftc

^erifon biefe* TialcfteS, meld)es im Trucfc erfdjicneu, ift oon itjm. (*r

gel)t in bcmfclben überall auf ben ftrunb, bie flbftimmung nnferer

Wörter, unb gibt biefelbc an. (Gnn,} uollftäubig unb crfdwpfcnb ift jebod)

aud) bas i'erifon bc$ $>errn Gangler nid)t. ^luf eine foldje Arbeit

warten wir nod) immer uergebeu«. Üikldjc hcrrlid)c (Gelegenheit jebod)

für uuferc 3prad)forfd)er unb 3prad)gelehrte, t)ter il)re Menntniffc nnb
ihre Welehrfamfeit 311 geigen! sJ0kn fann wol)l nid)t lcid)t einen minber
nü(jlid)cu (Gcbraud) Don feinen freien Stunben machen, als ben, ein

oollftänbigco XJcrifon unfereä Tialeftc* 311 fdjreiben." — i&Me wir aus
eigener ftnfdjaitung miffeu, hat .'perr ^afjitar^t Joseph Weber aus
^uremburg fein gerifon ber Luxemburger 3prad)c fo weit fertig geftellt,

bnf? es in fünfter 3fr ift — fo wollen wir hoffen — im rrnefe wirb

erfdjeinen fönnen^ L__^iJ*,rM -

«uyemburg. — Eriic? >on P. W.rrä-Mertens, Mürio-Xfjerefifn^Strajje.
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$fratii§tgetat von htm herein* ^orüanbc.

WUc tfotwfponbenyn mit» Beiträge finb ,ui ruhten

an bcti ^viiubcntfit ober an bcn 3i1)viftf itljrcv

bor («cfcUfdjafi.

Tic tJ!creins'(d)rifl rddjfint vorläufig am l.

icbcn IKonau-*, 24 — .52 leiten (tarf.

Xiffclbf wirb allen SRitglicbern QtarU itigeffcrfit;

für 9Kcr)tiicrfin$ana,t'norip,c beträgt btr iabrlidu*

HbonntmmtfttreU [It. 7.">o (SRf. G).

AUc Itcdjtc tuivludialtcn.

M 7. Siifcmburg, 1. Juli 1H»5.

T'14 Staziönen,
fum Ch Müllendorff.

(Vinn Elte Efaschof gutgfth&cht.)

Vir gider Stazion :

Jesus, m^ng 861 tnat Dank Doch grCsst,

Well durch Dei Kreiz buos Du »'erlest.
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No gider Stazi6n

:

Maria, dengem Son seng Wonnen
Dr£ck mir an d'Sel, vu Left verziert,

An hal mech fest un t'Kreiz gebonuen,

Mtfln Iiierz w6 deint durehbuort vnm Schwfert

Mat onsen Döden, de ganz Annen,

0 gude Jesus, hief Erbarmen
;

D£ng Left, Dei Blut weun hinnen zö,

A gef en d'ßweg Licht an d'Rö.

I. Staziön.

.TtSiiH get zum Död verurteil,

D£n durch Sech d'Guthet as an d'Lrewcn,

An durch De liewt, wät d'Licht erblickt,

Den ons zum Himmel kent erlnewen,

Get sehendlexih an den Död gescheckt.

Dom Död huot d'Liewen ons erhälen,

Ma schwer huot d'Welt sech do verscheid

;

Ech well och kes ui<3 hir gefälen,

Hirt Urtel mir tir neischt mf* gelt.

II. Staziön.

.I^sus 1 ii 0*1 sei Kretz op Sich.

Op f'Scheller lfst En t'Kreiz Sech luoden,

No dem Sein Hierz scho lang getruocht

;

An dät well mir hun iwertruoden

D'Gesetz, dät Gott ons ol)erluogt.

Du fres Dech t'Kreiz tir ons ze droen,

Dei starekt Hierz sech fest drun helt

:

Wie soll nun iwer t'Kreiz nach kloen,

Dät ons ze Schecken Dir gefeit ?

III. Staziön.

Jesus feit flr duscht enner dem Kretz.

En dr8t, bis t'Kröfteu net me kennen,

Seng Läscht, a feit we döt dohin ;

Ma me nach drecken Hfen ons Sennen,

D6 mir mat lichtem Hferz begin.

0 helef ons, dem Stolz z'entsoen,

Dens Du tir ons doniderleis,

Ons Senne reieg unzekloen,

An trei ze sen em gider Preis.



1

IV. Staziön.

Jesus begönt seng Mamm.

Wö Hien sech schleft, gebracht vu Leeden,

Begent En d'Mamm, ganz dM am Led :

Wann et ür d'SSlen hescht ze streiden,

As 3i mat Hirn zum Död beret.

O mach, dass mir ke" Mensch begßnen,

Vun dem ons Sßl kent Schuoden hun,

A mir net schelleg gin un TrSnen,

Dnrch dät, wät mir den An'ren dun.

V. Staziön.

Simon heleft Jesus t'Kreiz droen.

Den Heiland ka bal net me" goen
;

Do kent e Man, de Simon hascht

;

Se wellen, hie soll t'Kreiz mat droen :

Simon dim DCngscht gezwonge lescht.

Mir denke, wät eng enzeg feer,

Dem Her S<*i Kreiz mat Hirn ze dro'n :

„Den Armen hel'ft", dät as seng Leer,

„An dt-nkt, dät hett dir Mir gedo'n«.

VI. Staziön.

T'hl. Weronica drechent J6sus de Schwesz of.

D'Weronica, g&nt d'Menschefuorecht,

Durch d'Leit hir Schreck zu Jesus rieht

;

An d'Doch, tir d&t hir Lßft gesuoregt,

Druckt, hir zum Lön, Hie Sei Gesicht.

All Menschefuorecht well ech hassen,

Do wö ech Dech bekenne soll,

Söguor Dech Crcn an de Gassen,

Wö alles as vu Mensche voll

VII. Staziön.

Jesus feit flr t'zwet enner dem Kreis.

Hie sieht Sech weider fortzeschlefen,

A feit mat Seiigem Kre*iz tir t'zwet.

Well d'Menschen Senn op Sennen heTen,

Get Hien emmer me def an d'Led.

Ons kent t'Versuchong ze verzoen,

Wann all ons Senne vir ons stin
;

Ma kann t'Vertrauen ze weit goen,

Wa mir dein zwete Fall gesin ?

I
179

Digitized by Google



VIII. Staziön.

Jesus begent t'Frae tu Jerusalem.

Um We stin t'Fraen do ze trau'ren.

Dass Jesus t'schweert Kreiz muss dro'n.

Hie set : „Net Meeh soll dir bedau'ren
;

Fir Tech, fir t'Kanner ken der klo'n. u

Hei le're mir ons ze vergessen,

Mat Lßft, gönt Häss a Neid a Stolz

;

A we Gott ströft no dem ze miessen,

Wat hei geschit um gröngcn Holz.

IX. Staziön.

Jesus ffelt llr d'dret enner dem Kreist.

Gans arem Senner se mir leider,

Ma Hie, verstehst ons duorfir net;

Seng Lßft zu ons get eramer weider,

Um Leidenswe feit Hie fir d'dret.

Mir wellen net me stoe ble*iwen,

Wa mir och fälen, schwach a mit,

A mat Gewalt ons virun dreiwen,

Bis Him gehört onst ganzt Gemit.

X. Staziön.

Se da Jesus t'Kleder aus.

Seng Kleder un de Wonnen henken

;

Fir d'Judevolk as d&t ke Led :

Se reissen s'aus uni Bedenken,

A gin Em t'Schan an d'Blut fir Kled.

Neischt Sckendlechcs welle mir mächen,

Wells Du fir ons an t'SchAn döf ges
;

Dir och gehören all ons Sachen,

Wells Du entblösst fir ons do stes.

XI. Staziön.

Jesus «ret un t'Kreiz ijenelt.

Ute lösst seng Henker stell gewierden
;

Seng Fess an Heim gin iigenelt.

Hie weit de" schrecklech Pöngen luerden,

Fir wat mir Senner hu gefeit.

Mir wellen ons Dir iwerlössen,

Mat vill Vertrauen a Gedold :

Du wors gedelleg iwer d'Mössen,

An huos Gedold vun ons gewolt.
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XII. Staziön.

Jesus Btferwt um Kretz.

Gesit Jesus um Kreiz do henken,

We HiV fir ons Sei Blut verschwand

!

Dass En de Friden ons ka schenken,

An das* onst Liewe sfleg end.

Wells Du um Kreiz mat batter Le*iden,

All Lieht a Gnod ons huos verschaft,

Gi mir mat Fred verzeie, streiden,

A le'iden oeh mat denger Kraft.

XIII. Staziön.

Jesus tfft Tom Kreiz gehol.

Jesus Seng Fren hu mat viU Suorgen,

Seng bludeg LeVh vum Kr&z gehol;

A well d'Gotthet an hir verbuorgen,

Ons Sei als Gott se erc soll.

Sö as et Flicht Dech unzebieden

Enner der Sacramentsgestalt,

A wös De lPss Deng Stell vertrieden,

Do unzerkennen Deng Gewalt.

XIV. Staziön.

Jesus get an d'Oraf geluogt.

Se hun den Heiland nu begruowen,

An e fnemd Gräf Sei Le*if geluogt

;

Ma durch Seng Kraft get Hien erhuowen,

Gent d'Juden- a gent t'Hedemuocht.

Mir Kreschte sollen ons betruochten

We friem an död op deser Welt,

An neramen dät eleng m£ uochten,

Wat Glanz a Wirrt nom Död behelt.

» f ><

§u|innl) bei $taM Hirt tafftljaft panton
jnr Seit ber erften fran^öftftfittt »iebolution unb unter bem erften

Äaiferreidje, foioie ber erften Mrt ber Steber&erfteHitnn. be$ ftöntatbum*.

Jöom M*t 1794 Iii* 1816.

Jürtff^uiifl IV.

rurd) Monfuinrbc)d}liiH Dom <>. Wär^ 1802 würbe biefe ^antonal^
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einifjcifung abgeänbert unb bcr Danton SBianbcn ous bcn nadjfolgenben

©enteinben gebilbct

:

(SonStljum, Gruiten, ^alfcnftcin, Joufjrcn, (^etctu*tngcn, &oid)eib

«Böfingen, Äörperid), &mbi*d)cib, 92uf)baum, jRotl), Sdjanfroetlcr, StoU

jemburg, $Manbcn unb 9Batfenborff.

_>}u Anfang bcS 3a *)rcd VII bcr frangöftfe^en dtrpubttt nmrbc bcr

Scfyeiicrfyof nebft beut prtn3lid)cn ftaiumerroalb bcr Wemeinbc Hiaubcn

cinucrleibt, beim cd fjeipt weiter in obcncrnmfnitcm Schreiben bc$ 2ftairc?

bcr Stobt ÜManben uoin 15. ^uti 18CX5

:

„Mais au commencement de l'an sept l'adtion mple du canton

„de Vianden a, du consentement tacite de l'adtion centrale, reuni

„la dite fenne (Scheuerhof) et la foret susdenommee a l'agence de

„Vianden et cela parcequ'elle avait pris en consideration 1°) que

„la dite ferme et foret sont situces tout pres de Vianden, 2*) que

„cette ferme et foret dependaient autrefois de la haute justice de

„Vianden, 3°) que les proprietes appartiennent ä la Republique

„Batave, dont le regisseur deuieure au dit Vianden, 4° que Vianden

„comme chef-lieu du canton sc trouvait expose a supporter des

„charges locales dont les autres communes sont dispensees, et c'est

„dans cette vue qu'on a cherche d'elargir 1 etendue du territoire

„du chef-lieu (comme on a fait dans tous les cantons), pour lui

„donner un moyen par le produit des Centimes additionnels y

„afFectes de faire face ä ses depenses extraordinaires, 5°) qu'en

„cas d'une repartition ä operer au marc le franc pour des charges

„locales, le Regisseur de la Republique Batave habitant le ch&teau

„de Vianden, n'aurait pas pu etre compris pour ses plus eonside-

„rables proprietes, pour lesquelles la commune de Vianden avait

„cependant epnise lors de leur Sequestration ainsi qu'ä l'enlevement

„des grains trouves au chäteau, des pertes exorbitantes, en logeant

„et nourrissant pendant sept semaines plus de six cents militaires.

„Quant ä l'imposition des susdits Domaines bataves, ils n'ont jamais

„etc imposes au role de Roth, ni sous l'ancien regime, ni sous le

„nouveau, dont on peut sc convaincre et assurer par l'inspection

„des cadastres et des röles.

„Outre cela Tetenduc du territoire de la niairie de Vianden

„en comparaison des autres chef-lieux de canton, est sans cela

„trop petit et en voulant en distraire le bois de Kammerwald et

„les terres du Scheuerhof on le diminuerait encore quasi de la

„moitie, dont resulterait necessairement une perte annuelle pour la

„mairie de Vianden de quarante francs de Centimes additionnels:

„(petit benefice qui par la suite pourrait valoir d'indemnite ä

„Vianden pour les pertes souffertes). u
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s2£ir Hüffen aus bcr <36cfcf)id)tc, bap bic Stürme, mclrhe burd) bic

iHeoolution über bas fdjönc ftronfreid) hereingebrochen waren, unb alles

SUthcrfömmlichc hinwegfegten, fein (Snbc nehmen wollten. Tiefe unhaltbare

l'agc baucrlc fort, bis ber am 18. Tcjembcr bcS 3 a *)rc* 1799 511m

Cbcrfouiul bcr frnn^öufdjen ^Hepubltf erwählte ©encral Söonaparte

oas Ungeheuer — Mcoolution — ntebergeworfen unb gebänbigt fjattc.

^ollftänbigc :)t'ul)c fnm aber erft bann in baS oon ben blutigen llmroäl*

jungen ^rfteijd)te töcid), narl)bcm $onaparte burd) Senatsbefdjlufj oom

IX. ttfiai 1*04 unter beut Warnen „Napoleon I.
u als äaifer ber

A-ran^ojen ben Iljron beftiegen hatte. ;)tcd)t unb (Merccrjtigfcit würben

nun uicber im ganzen Weiche gehaubhabt unb eine ftcfcfcgcbung aufgeteilt,

bic in Nahrung bes (SigcnthumsrcdjtcS wie bcr perfönlichcn Freiheit

ihresgleichen fucht. «nd) bic Religion gelangte in ftolgc bes am 15. Juli

1*01 mit bem papftlichen 2tuf)lc abgefdjloffcncn Goncorbates, burd)

weldjcs ber fathotifd'c SultuS in ftranfreid) wieber hcrgcftcllt unb bie

rechtlichen ^uftäube ber ftirdjc für ben ganjen Umfang bcS bamaligen

fran^öfifrlKH Wcidjcs beftimmt unb geregelt werben folltcn, wieber pr
freien Ausübung.

* * *

Tic fran;,bfifdjc iHcpublif baue bas 3d)lofe ^ianben nebft ben tyrxt

fd)afilid)cn (Gütern, wie wir folcfycs bereits früher angebeutet haben, unter

bie cin^u^ichenben Witcr nirijt mit einbegriffen, b. h- falbe würben nid)t,

wie |"o Diele anberc bcrrfchaftlichc 3d)löffcr unb £icgcnfd)aftcn befcfjlag»

nahmt unb öffentlid) gum ^erfauf angeboten, Wacfjbcm jebod) baS §auS

^iaffau Cranicn=^ianben im ^aljre 1795 oor ben oercinten fran
t
}öfifd)en

unb hollünbifd)cn ilicpublifancrn nad) ©nglanb flüd)tete, legte bie bata-

oifdjc iKcpublif Sd)lof? unb Wüter mit i^cfdjlag unb liefe baS ®an$e

auf eigene >)icd)nung ocrwaltcn. bann im ^aljre 1800 bie ^Mcbcrlaitbe

$uiu .Siönigrcid)c ftollanb erhoben uuirbcn, oerblicben ihr bic (Mraffdjaft

ilManbcn, forde bie ftcrrfdjaft Dasburg als Tomanialgütcr. Turd) Vertrag

Dom 13. flpril 1809 taufdjtc &öuig Subwig itfonapartc oon 4*>ollanb

bieje Wütcr mit feinem trüber, b:m Alaifcr Napoleon I. gegen in Oft-

tfiicelanb gcicgenc ©efifcungen, bic oon bcr üMcncbiftincr^lbtci (£d)ternad)

herrührten, aus. Tie ^cfitjcrgrciftmg fanb am 21. Slpril 1810 ftatt.

SWan idüiutc bamalS ben 3£ertf) biefer Wütcr auf mehrere Millionen

^raufen ab, blieb mit biefer ^lbfd)äfeung jebod) weit, weit unter bem

uirtlidjcn Gerthe befagter CWitcr.

3lt Jyolgc biefcs Vertrages würbe Ellies, wa$ no$ oon Urfunben

bcr @rafjd;aft auf bem Sdiloffc ;u Rauben fidi oorfanb, nad) bem

.<paog gebrad)t.
s
Jiad) bcr Crtstrabition foll man oier SHagcn bantit befd)wert

haben. 5d)on im ^abre 1704 hatte man ebenfalls alte Urfunben unb

3d)rifteii bcr UManbencr Wraffdjaft nad) borthiu tranSportirt.
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Napoleon )rf)uf nun bic gräflid)cn Wütcr uon 93iauben in ein 'Dfa

iornfögut um unb gab basfclbe burd) Urfunbc uom 17. ^uli 1 Hl 0 beut

3ri)iuobron*ct)ff $aron Soreng ftran ($ 9)?aria uou SDJarboeuf, ber e* om

22. S^ember 1X10 in ^efifc na^m.

I^a ce nirijt inöglirf) war, und ein iBeraeidwift ber Wütcr, an?

meldjem biefeS Ü)?ajorat$gut beftanb,
(̂
u tJcrfdjaffen, mctl ber hierauf

bc5üglid)c ^atent^rief nid)t aufauftnben mar, fo muftten mir und bamit

begnügen, bie ©üter, mcld)c in ber Wemeiubc Rauben gelegen mareu

unb im (Satafter ber (Mcmcinbc üon ^ianben eingetragen finb, frer au?

jüglid) Talgen *u (äffen:

Lieux dits. Nature de Culture.
Contenai

Arp.
1

Perches.
LI'»,»**«

Ssnli IrtrwOV.UIUU» ilHUÖUll IlttlCrtll j
I 51 40TV

> cllllV 15 30
in p, 1 i i|jni Hin 06v/v/ n

04
brniisR 11 90

i
* 1 . 1 i , 1 i i

1* ' r*OC111UU» Uv I fo
idtu. 03

I 11 1111 «U IllUOS id i 30 in

vaine 29 50
•

inr/i inJa I Ulli 14 10

( rarsten i?}irtcn iardin11*1 Villi 33 60w
1)1 V, 05 *>0

in jli'i' 1 läftäcnl
III <H1 vTHCSSUI Jcil Ulli 06 50

auf dem Gailenberg >< 1 1 i

.

27 62 (Kl

OLK.' II LA UIM1 T» H o WD« 64
iCTIOll W lOSM-J V Ul. II 1 1 IVO 1 96 40

ftVt <lom i'i-lilUU UV. MI Uv/Ill 11 Ml 22 83 70IV/
id. lab. 3 99 40

auf dem Rodenbusch sart. 1 25 80
Teckelbach pre 2 77 70
Teekelberg sart. 2 87 30
ob der Saug labour. 4 13 80
ob dem Büsch id. 1 26 10

pre 42 70
beim Scheuerhof vaine 02 20

lab. 26 70

jardin 06 n

sart. 35 70

im Ropeschberg id. 1 48
*

lab. 3 22 90
ob dem Bauzbusch sart. 94 n

80auf dem Neuberg lab. 5 31

sart. 83 50
Langst den Neuberg haie a ec* . 07 80

im Pesch jardin 96 70

pre 1 |« 40

1*4
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Scheuerhof mai8on et cour 14 50
auf dem Flour sart. 8 39 50

lab. 7 08
TT

Kelterhaus pressoir Ol 70
oberst Breitschend sart. 87 40
in der Tiefenthal id. 1 80

77

haies ä ee. 2 26 30
Bongard piv 4 23 20
Weyer fosse 70 70

Weyergard
im Bongard

Pesch

jardin

pn$

jardin

2
35
27

40

71

32 30

3n bcr ea)äfcung$4lollc ber Stobt ^ianbcn für ba$ 5. Jaljr bcr

Okjwblif finb bie Sftational^ütcr be$ $ritt&eil oon Cranien eingetragen

tote folgt:

«üfdjer, 1172 borgen, 117 iRutfjen ittammcnoalb, $afd)cib u. f. id.)

SRoobtlanb, 511 borgen.

ffiiefcn, 52 borgen.

Härten, 4 borgen, 16 ;)iutt)cn.

©ctjer, 2 borgen, 18 «Ruthen.

2 $äufer erfter SUaffe (<5d)loÄ Stauben unb 3d)cucrf)of i.

1 2)?üf)lc (bie heutige üftüfjlc ffioffelcri.

URarboeuf blieb jebor^ nid)t lange im ftcmtffc biefcS ©utcS, benn

am 12. Üiooembcr 1812 ftarb berfelbe finbcrloS $u fltiga in ftolgc ber

im ruffifdjen ftelbsugc erhaltenen Stauben. Da$ 3d)loft
s^ianben fiel nun

roieberum als Domäne an ben Staat ^urücf.

3n ftolgc ber Siege bcr ilkrbünbctcn in ben Jaljrcn 1813 unb

1814 mürbe auf bem Sßiencr ftongreft 00m 9. %un\ 1815 unter anbern

unb 3mar alss eine ber mirfjtigften Mngelegcnljcitcn, aud) ba$ ftönigretrf)

ber ^iebcrlanbc gegrünbet unb bemfclbeu ba$ territorial ocrflcincrtc

$>er3ogtt)um i'nremburg, ba$ jeit Vlbreifc ber fransöfi)rf)cu ^ermaltungo

befjörbcn bi« 511m 15. ^uni 1814 unter 33ermaltitng bcr Ijoljeu oerbün=

beten 2fläd)te ftanb, bann bi* jum 12. Mai 1815 bem Mittcl^f)einifrf)cn

®eneral*®ouöerncment unterftanb, alö jelbftftänbigcis (Mroj?f)cr3ogtl)um

$ugetf)eilt.

$rin5 S8ilb,elm ftriebrtcf) oon Cranien ttaffau^ianben, ber Sotjn

jene« ©ilfjclm V. oon Oranien, ber bic Wrafirtjaft *<ianbeu, baS alte

(£rbe feiner flljncn, burd) bic fran^bfifdjc iKcpublif oertorcu l)attc, erhielt

nun als bcr erfte äönig ber Wcberlanbe benjenigen Iljcil ber (Üraffdjaft

SJianben surücf, bcr auf bem bieafeitigen Ourufer gelegen mar. $ie

£>errfd)aften Dasburg, 8t. Ü>itl) unb Jöütgcnbad), fomic berjenige £f)cil

bcr ©raffd)aft SSianben, bcr auf bem linfsicitigen Curufcr gelegen mar,

ndmlid) bic ÜWairicn druckten, ^alfcnftcin, (Beichlingen, örperid), SRotf),

SHuftbaum, Sefwnfrociler, ^allcnborf, Cbcrcifenbad) unb tteppealjaufen,

185

Digitized by Google



I

fomcn an Greußen. Die Untcrftabt ^ianben mürbe fomtt prcunmt) unb

bon einem eigenen $ürgermcifter, Ramend Dieberirf), au* ber ü*orftaM,

bermaltct.

(Örortfefcung folgt.) Th. Bassin«: N. Kevenh;.

—_

gur gitüratur nnferts {pimatyltdpn palrittts.

VI.

KNAFF Karl Joseph Philipp.

Hm 12. s
j)fai 1822 geboren -n (%cucnmad)er aus einer ber adjt-

barften Familien, 3of)it oon ^oliann $aptift Änoff nnb finita sJ$l)ilippc,

meldjc bem tfaufmaunsftaubc angehörten, bcfudjtc er als änabe bte beft

befannte, tüd)tigc 2d)iilc bcö fo ocrbicnftooUen Lcl)rcr$ diifolaue C£lafen

(Ü>atcr bcö l)od)iuürbigeu ^perrn Dcdjauten ©cm. 3fib. Glafcn oon Qdy-

ternad)). .£>ier ^cidjnctc er ftd) burd) feine 5ort )rfH'ittc berart aus, ban

feine (Slteru ifm nad) ^ollcnbung ber ^rimärftubien nad) Luxemburg,

beljufö weiterer Wusbilbung, in'3 Vttljenäitut fanbteu. 3m 3 a ^ rc 183*5

—1837 finben mir unfern Stubcntcu unter ben preiägcfröntcu 3&9li ,l9cn

ber IV. ftlaffc ber „"Dfittelfdjule", fpeiter 3tcaU ober 3nouftrte-3d)ulc

genannt. 51m 2d)luffc bes 2d)itljal)re* 1839— 1840, mo mir

bauten mieber unter ben prciSgefröntcn „föcaliften" treffen, »erlief* er

bae Luxemburger &tfjcnäum nnb marb eluve-geomätra in Larodjc uttb

^Irlon. ?lin 30. "Jioucmbcr 1841 trat er im Luxemburger 3taat*bicnft

in bic Oürcau'3 ber „(icutraloermaltung". JJm Ofeoolutionojaljrc 1848

mürbe er (ben 2. Sluguft) pm (Soiumis erftcr ftlaffc unb am 3i)locfter^

tage 1857 gitltl llnterbüreaud)ef im Departement ber öffentlidjcn Rauten

ernannt. 3» tiefer Stellung ocrblicb er bis gititi 25. SÄärj 1873, an

mcldicm läge Üjm, megeu firanfltc^feit er mar mit beut fogeuanuten

3d)rcibframpf bcljaftet ), feine et)reuuolte (Sutlaffung ,su £f)eü Würbe, ©on

jefct an lebte er fel)r ^uriiefge^ogen in (Staufen, bt* ilju am 5. Dezember

1889 bic leibige ^nfluen^a nad) einer «ranfljeit oon nur einigen 3tuubeu

Ijinmcgrafftc. &Mc fcljr ber $crftorbcnc geliebt unb geadjtct mar, bezeugten

bic üieleu Leibtragenben, meldje au bem Leidjcn;,uge tl)cilual)iucn. (Sr

Ijatte fid) ftets au«ge^cid)uet burd) Wrabtycit unb Cffenbeit beä (Sljnraftcrä.

fllS Beamter unb ^rioatmann fonute .Suaff bis au fein feligc* ISnbc

als SDrujtar bienen. Dabei mar er and) ein gan$ übc^eugnngStrcucr

tfatljolif. Seinen $cmül)ungcu mar in ben ^üuf^iger ^aljren bas Qu*

ftanbcfommcn bes 2t. ttnnigunbiS^creincS goii5 oor^üglid) 511 nerbanfen,

moburd) ber erftc 3d)ritt gctljnn mürbe, baß (Slaufen 31t einer eigenen

Pfarrei erhoben unb mit feiner Ijcutc in fo l)errtid)cm Ölan^c crftraljlenbcn

ßirdjc bebadjt mürbe, hieben feinen SJerufSpflidjtcn bcfdjäftigtc fid) Änoff
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red)t eingefyenb mit bcm.<3tubium itnfcrcr £anbceigcfd)id)tc unb namciitlirf)

mit bcr (#efcf)id)te fcincö l*atcrftäbtd}ens. iiüd) ftnb mehrere 8d)riftd)cn

über unfern }f ationalfyclbcn , töönig jotyaun ocn SMnbcn, $raf Don

Luxemburg, unb über ®reDcnmad)er feiner $eber cntfpr offen. Senn bis

rjeute „bcr blinbe Sönig" nod) nid)t in feinem ^aterlanbe bie fo fcfjr

eriDÜnfrfjtc tftul)cftattc gefunben, fo mar bas gemif? nidjt ftnaff's 3d)iitb.

9CU fein Sinnen unb Xrad)tcu ging ja batjin , biefem erftcu unb ebelften

Luxemburger ftürften ein erhabenes SDiaufoläum crrirf)ten 311 fönuen.

Leiber fdjeiterten alle «nftrengungen in Mefer .pinfidjt an ber Ungunft

ber 3eitöerf)ältniffc. liefen feinen l)iftorifd)cn Arbeiten oerbanftc es

Ünaff, baft er im 3anuar 1855 juni corrcsponbiercubcn unb fpiitcr 511m

effeftitien 1 ttirflidjen ) 'J^itgliebe bcr l)iftorifd)cn Wcfcllfdjaft Don Luxcim

bürg ernannt murbc. SBoin Ijajrc 1**50 bis 1872 mar änaff and) 3ct)atj

meifter bcr ©efcllfdjaft. Sil* im 3al)rc 18(K) bcr l)od)mürbigfte £crr

^roüifar SRicolauS "?lbameS beu „herein für d)riftlid)e itunft im ?lpofto=

lifdjen SMfariatc Luxemburg" in'* Leben rief, trat Atnaff allfoglcid) bcm=

felbcn bei unb befanb fid) aud) bis« 311 feinem Tobe in beffeu itforftanb.

3m jroeiicn ^atjrgangc bes „{Organe*" biefes Vereines finbeu mir einen

Beitrag aus Änaff* $cbcr. ^lud) mit bcr Luxemburger Littcratur be-

fdjäftigte fid) bcrfelbc , ja ocrfudjte fid) fogar felbft in unferer SRunbart

als Xirf)ter. ifiMr befifcen oon il)in eine anwerft feiten auf^utreibenbe

5örofd)ürc, betitelt : „D'Gesehiebt vuni Letzeburger College, de Stu-

denten gewidmet vun P. K. . . . Letzebureg. Gedreckt bei J.

Lamort, op der Place-Daarein. 1843. u lieber bicfcS 16 3citcn (gr.

in 8°) faifenbe ii*crfd)cn fd)rieb uns .fterr ftnoff in einem Briefe Dom

7. Sluguft 1885: „C'est ä tort qu'on a attribue eet ouvrage a M.

le professeur Pierre Klein ; e'est ma prinieur, je Tai eerit etant

encore jeune. M. Bück ä «jui j'ai donm' le manuscrit Vous l'affir-

uiera.- £cr ^erfaffer mar felbft 2d)ulb baran, baf? biefc ©dnrift beut

als „3Md)tcr" befannten Peter Klein ^iigefdjricbcu mürbe ; l)iitte er in

berfclbcu feinen Dollftänbigcn Tanten auftatt nur feine 'Juttialcn (meldje

mit beneu Don Peter Klein ibentifd) flnbj angegeben, bann fjiitte fein

ilKenfd) in Lcfctcrcm ben Slutor berfelben Dermutl)et. Uebrigens l)attc bas

Luxemburger $uf>ttfuin feine blaffe Sftjnung baoon, bog ein foum 310011*

,)igiäl)rigcr Supernuiucrar eines ^egierungsbüreau's, ber 3110cm erft feit

fur^er Qnt oou Wrlon ^urücfgefcl)« mar, ber i*crfaffcr biefer „Gesehicht a

fein folltc. Sic es fdjeint, mar biefelbe nur in einer feljr bcfdjränftcu

3(11301)1 Don (Sxcmplarcn gcbrmft morben. £ic 3d)rift beftcl)t aus brei

It)cilcn : 1) n Vir-Ried iver d'Wichtegkeet vum College", tiefer

'^orrebe fiel)t man es ab, baß biefelbe aus einem ooni ftrcil)citsfd)iDinbcl

ber i>icr3iger 3al)rc etwas ftarf angegriffenen .stopfe fjerftammt. 3Wan

urteile nur auS nad)folgcnbeii 3a^cu : „Letzeburger ! d'Zeit as eriver,
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wo d'Burgheren an d'Kleschter iecli enner e selavcseht Joch

gedreckt hoin ; wo d'Dommheet sech vun der Onwessenheet hoit

verehre' geloost ; wo* eert Glek an Onglek vun dem Welle' vun

epoir eeres gleichen oofgehaangen hoit. — Haut as de Zeit ver-

gibst ; d'franzesch Revolution hoit mat villen Zeitlechen Ongleker

daat Glek mat sech broicht, dasz d'Mensehen zum wenegsten aa-

gesin, dasz sie all zesoiinen e Staat bilden, an net d" Versammlung
vun epoir hires gleichen, de sech eege'nuechteg d'Recht oigemoost

hoin, se ze ennerdreken."

2) d'Gi'schicht vum Letzeburger College. Tab t»oii einer eigent-

üdjeu
(r
(^e|'d)td)te" be* Sltfjenäumg hier feine Ütebc tft, üerftefjt fieh iuol)l

Hon fclbft. £er 2$crfaf|cr fd)ciut nur an biefe uon Weitem haben an

fuüpfcn luollen, um — ein paar 3tubentcnftrcid)e 511 cr^äblen. &3> fiiib

beren brei : D'Marjongele an sein Onglek ; De Mettes mat der Dun
mtb D'Geschicht vum Iesel.

3) (Sine iixt 9iad)iuort, übertrieben : „Gin d'geeert Here' Lieser".

£arin fjciftt eö : Mat Zöversiieht op «er Woilgcsenntheet hoin ech

mer erlaabt, eng Klengegkeet enner eer Aa'n ze leh'n, waat nuren

e Versuch as, vun deem ech ieeh bieden, d'OnnvollstaMinegkcet

ze verzeihen, an daat aus folgenden Ursaachen :
M Der ^llltor bcflagt

t'icf) nun (unb mit ÜoHcm Medjte) Darüber, baß bie litterarijdjen t*robufte

ber Inremburger 3cfjriftfteüer faft gor feinen *?tbfat? gefunbeu fjaben :

„Bis heihin hoit ee'gesin, dasz de meescht litteraresch Producten

vun de letzeburger Fielzen , enner de letzeburger Here" Compa-

trioten nuur weneg Stullgang fond hoin, so dasz de meescht vun

de Landsleiden, de et eemol gewoot hoin, e Kapstekelchen enner

d'geeert Publicum ze gin , an der Zokonft daat gerengst net nie

vun deer Aart probeert hun. Haut over as de

Weh durech d'litterareseht Feld sehweer ze betrieden, besonneseh

dodurech, well de meescht Lieser, weit entfeernt engem Talent,

daat sech der guder Saach widmet, Muth an Hoffnung anzefleszen,

nure' meescht doirop bedoicht sin, e Wierk ze kritizeeren (waat

iveregens vill liiehter as, als we ze verbessern) als den a*chtc'

Wierth dervun ze scluetzen. Och, sin de grosz Versehiedenheet vun

de Meenongen, an d'persenlech Verhieltnisser, en Emstand, deen

zevill a Recksiicht geholt get, fir eng Saach ze bcurthelen. Daat

aalt Sprechwuurt seht och : d'mecht keen Heelege' Mirakeln a'

sengem Land (waat ech iveregens goir net op meng Bagatell oi-

wenno' weih." üeie Starte finb l)cut
(
yitagc nod) eben fo nmbr, unb

üicUcid)t nod) ^utrenenber als bamals, unb bies gau;, beionber* in un=

ferm glncflidjen ^ientralien. (v* gibt DtelleinV fein Vanb in ber Seit,

wo bem üttcrartfe^ett Streben foldic .öcimniöjnije angelegt ©erben, al*
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eben in bem nnferigen. Utiferc inläubif^cn litterartfdjen ^robufte »erben

al* Watitlatur »erfanft, ber frerabe Sajunb bingegen mirb mit tfjeuerem

Weibe üou unfern gebilbet fein tooüenben 2nremburgent onncfdiafft ! !

!

Mad) biefer £igreffion — bic man uns' gütigft üer^eirjen möge —
fojnntcn mir auf imfcr eigentlidjeö If)cma jurüct. „D'Gcsehicht vum
Letzcburger Collie u

ift nidjt ein eigentliches (Mebid)t ju nennen. @S

ift üielmchr nereimte ^rofa. Ta mirb fein iUersmaf? eingehalten, ein

Untcrfdüeb
(̂
miid)cn langen unb furzen Silben ift ntdjr gemadjt, t»on

attetrum iiberlianpt feine 3»ur. Ter befte Incil ift nnftreitig bic Sfle*

fdireibnng bc* britten £tubentenftreid)es (DGeschicht vum lesel). 3«
biei'em 3türfe Ijat änaff mirflid) ?oetifd)e$ Talent oerratljen unb ift est

nur §u bebauern, baß er es bei biefem elften i*er)"ud)c gelaffen rjat.

&Mr laffen beiipielsroeifc ben Anfang bes Stüdes fjier folgen :

Vir d'Poirt do strekt e' plompe Bauer

E* sehenen lesel fest oin d'Mauei\

A geht drop de' Geschafften noh,

A lenzt sein Iesel hongrech do. —
Nu jeitzt deen aarmen Deivcl do,

Well hien de Spilman liaat am Mo.

De Gustav tillt Barmhierzegkeet

We hie' gesöch daat Icsels-Leed. —
E mecht e lass a setzt sech drop,

A rennt an d'Pletz am helle' Galopp.

Nu gong et oin ma'm aarme* Sehnass,

Well Iii«** rennt mat ein aan an d'Klass.

De Sehnass wor over net geneert,

Well hi6' bei Brider gdw gefehrt

Cb)d)on Alnaff ivohl aud) inandie frrembmörtcr gebraud)t, fd)rcibt er

Dod) Diel beffer als Liener ; Xiebeuljooen unb (Mangler jebod) l)ot er

nidit erreidtf.

M. Blum.— |~t-

Johann der Blinde
in seinen Beziehungen zu Frankreich.

Fortsetzung V.

Nachdem der im Jahre 1128 gegründete deutsehe Ritterorden

sieh genötigt gesehen, Palestina zu verlassen, Hessen dessen Mit-

glieder su h an den Ufern des baltischen Meeres nieder und er-

bauten die Stadt Königsberg, welche ihr Hauptsitz wurde. Kaiser

Friedrich II. ernannte ihren Gl ossnieister zum Reichsfürsten, und

bald erstreckte ihre Herrschaft sieh über Preussen, Livland, Est-
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I

laiul und Kurland. Allein nicht nur die Besitzergreifung, sondern

auch die Behauptung dieser Länderstriche hatten zahlreiche Kriege

im Gefolge. Besonders waren es die Lithauer, welche unter der

Führung ihres tapfern Obern üedemin den deutschen Ordensrittern

empfindliche Niederlagen beibrachten , weshalb der Grossmeister

des Ordens, Werner von Orscln, die Hilfe des Böhmenkönigs erbat.

Johann war sofort bereit, diesem Rufe Folge zu leisten. Am 6.

Dezember 1328 verliess er Prag mit einem zahlreichen Heere und

langte bald an den Ufern der Weichsel an. Infolge der grossen

Strenge des Winters waren alle Flüsse zugefroren, was das Un-

ternehmen Johanns bedeutend erleichterte. Der bereits erwähnte

Dichter Wilhelm von Maehault hat uns die Begebenheiten dieses

ruhmreichen Feldzuges in le confort d'ami verzeichnet. Gedemin

wurde getötet und am 25. Mai 1329 hielt Johann einen feierlichen

Einzug in seine Hauptstadt. Überall erzählte man damals von den

Siegen des Böhmenkönigs in jenen wilden Ländern, wo bis dahin

noch kein christlicher Fürst das Schwert geschwungen hatte.

Maehault sagt, er hätte sechs tausend Heiden zum christlichen

Glauben bekehrt, aber eine bedeutend grössere Anzahl niederge-

metzelt. Unter denen, welche Beinen Hieben erlagen, soll sich auch

ein berühmter Anführer, ein Riese von zwölf Fuss, befunden

haben. M Dieser Feldzug gab Johann von Luxemburg ein grosses

Übergewicht. Er war wohl der Mann, von dem man sagen konnte

:

Sine rege Bohemiiv nemo malet expedire.

Am 25. Mai hatte Johann seinen Einzug in Prag gehalten,

wo er einige Tage verweilen musste, und am 6. Juni befand er

sich schon zu Amiens an der Seite Philipps von Valois, als dieser

die Huldigung des Königs von England entgegennahm. Bei dieser

Gelegenheit fanden während vierzehn Tagen bedeutende Festlich-

keiten statt. *) — Erfüllt von gerechtem Stolze ob seines Uber-

gewichtes und Ansehens, trachtete Johann, das Werk eines Frie-

densstifters zu vollführen.

Als Schiedsrichter zwischen den Fürsten und ihren Unterge-

benen durchstreifte er Deutschland, und überall verbreitete sich

der Ruf seiner Geradheit und Ehrenhaftigkeit. Ermutigt durch die

errungenenen Erfolge versuchte er, den Papst und den Kaiser mit

einander auszusöhnen, denn Johann XXII. hatte noch immer die

1) Aulae regia? chronicon S. 431.

2) „Li rois» Philipp«' estoit tous appareillies et pourveus de lui reehevoir,

le roy de Behaigne, le roy de Navarre et le roy dt» Mayohre* (Majnrque)

dale» lui, et si grant foison de dus, de comte» et de barons que nierveilles

seroit k recorder", Froissart. Luee, Bd. I, S, 95.
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Wahl des ersteren nicht anerkannt ; allein hier scheiterten seine

Htnnühungen. Bald danach wollte der Papst den Böhmenkönig
in der Kaiserwürde Ludwig von Baiern entgegenstellen ; unein-

^redenk der Dienste, welche König Johann ihm geleistet, hatte

letzterer sich gegen das österreichische Herrscherhaus erklärt. Die

Achtung ni d das Ansehen, welche Johann von Luxemburg sich

in Deutschland erwürben, hatten Ludwig im höchsten Masse eifer-

süchtig gemacht, weshalb er überall trachtete, ihm Schwierigkeiten

YM bereiten. So liess er der Königin Elisabeth, die er nach Baiern

gelockt hatte, zahlreiche Unterstützungen zukommen. Allein trotz

aller Gründe, die Johann hatte, um dem Kaiser zu grollen, be-

günstigte er die Absichten des Papstes nicht. War es ein Rest

Anhänglichkeit zu dem undankbaren Verwandten oder wollte er

sieh nicht zum Werkzeug eines Andern hergeben ? Er, dessen be-

scheidene Devise lautete : Ich dien, stellte nur uneigennützig so-

wohl sein Sehwert wie seine Ratschläge in den Dienst desjenigen,

der ihn um Hilfe ansprach. Mit Recht sagt Sismondi von ihm :

„Sein Ehrgeiz bestand keineswegs in der Vergrösserung seiner

Länder, deren Verwaltung er seinen Ministern überliess ; der ein-

zige Ruhm und die einzige Macht, welche er anstrebte, galten

nur ihm persönlich ; er wollte der Schiedsrichter und Friedens-

apostel Europas sein, welches er ohne Unterlass zu Pferd mit der

Schnelligkeit eines Kurriers durchjagte. An allen Höfen, wo er

erschien, sicherten ihm seine edle Gestalt, seine Beredsamkeit und

Uneigennützigkeit einen Ruf, wie niemand einen solchen vor ihm

besessen". ')

In den einzelnen Städten Italiens bekämpften sich Ghibellinen

und Weifen aufs heftigste ; gegenseitig verfolgten sie sich ohne

Schonung und schreckten vor keiner Gewaltmassregel zurück, ihre

Herrschaft zu befestigen. Wie die meisten lombardischen Städte

befand sich aueh Brescia durch die beständigen Reibereien und

Fehden in einem Zustand völliger Anarchie. Die Ghibellinen waren

aus der Stadt vertrieben worden und wandten sich Hilfe suchend

aii Azzo Visconti und Martin della Scala. Letzterer nalim sich der

Vertriebenen an und belagerte die Stadt mit einem ansehnlichen

Heere. In dieser Bedrängnis fassten die Brescianer den Entschluss,

sich dem ritterlichen König Johann in die Arme zu werfen. Schon

lange vorher war Johanns Name jenseits der Alpen bekannt.

Dante hatt" in einem enthusiastischen Briefe an Heinrich VII.

auf den Sohn des Kaisers Verse Virgils angewendet, woraus er

eine glorreiche Zukunft demjenigen vorhersagte, der damals fast

I) Histn re dos R<*put>liques italieniips, Bd. V, S. 201.
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noch ein Kind war. ') Der Graf von Luxemburg leistete sofort der

an ihn gerichteten Aufforderung Folge und begab sich nach Trient.

Dort erhielt er Kunde von dem Tode und dem schon erfolgten

Begräbnis seiner Gattin ; dieselbe war am 8. September, am

Feste des hl. Wenzeslaus, in Prag der Schwindsucht erlegen. Der

Tod der erst achtunddreissig Jahre alten Königin war ein sanfter.

Ihre Untergebenen betrauerten sie aufrichtig. Bei der Todesnach-

richt war der König höchst erschüttert ; sein Benehmen und seine

Trauerkleider zeugten von seinem Schmerz. Die Ehe der beiden

Gatten hatte zwanzig Jahre gedauert, aber die grösste Zeit lebten

beide getrennt, die Königin in Böhmen, der König in seiner Graf-

schaft oder sonstwo, je nachdem es seine Geschäfte mit sich

brachten. *)

Als Johann den Boden Italiens betrat, hatte Dante schon

längst in der Verbannung sein Grab gefunden, aber seine politischen

Leidenschaften waren das Erbteil einer grossen Zahl seiner Mitbürger

geworden ; für diese knüpften sich an dem Namen Heinrichs VII.

die liebsten Erinnerungen und sein Blut flösste ihnen die schönsten

Hoffnungen eiu. Die verschiedensten Meinungen wurden über den

Zweck dieses Unternehmens Johanns ausgesprochen. Gemäss den

einen unternahm er es mit der Einwilligung Ludwigs von Baiem

;

die andern behaupten, er habe im geheimen Einverständnisse mit

dem Papste gehandelt. Der Fortsetzer Wilhelms de Nangis scheint

eher das Richtige zu treffen, da er sagt, die Reise des Böhmen-

königs nach Italien sei eher der Neugierde und dem Wunsche,

dieses Land zu sehen, zuzuschreiben, als irgend welcher andern

Ursache.

Es würde die uns gestellte Aufgabe überschreiten, wollten

wir von dem Jubel sprechen, mit welchem Johann in Brescia,

Cremona, Pavia, Verceli, Modena, Mantua, Verona und in Parma

empfangen wurde. Fast Florenz allein verhielt sich misstrauisch,

welches Benehmen schnell weiter um sich griff. In dem Friedens-

stifter, welchem man anfangs zugejauchzt hatte, sah man bald

nur mehr einen Unterdrücker. Eine Zusammenkunft des Böhmen-

königs mit dem päpstlichen Legaten Bertrand von PoYet trug viel

zu diesem Umschwünge bei. Die Italiener glaubten an ein geheimes

Abkommen Johanns von Böhmen mit dem Papste, und schon im

Monat August 1331 bildete sich eine bedeutende Liga gegen den

ersteren. Seinerseits gelang es Ludwig von Baiern, den die Erfolge

seines Vetters in Italien erschreckt hatten, eine Liga zu bilden,

1) Opere di Dante. Pistola allo imporator, Bd. I, S. 283.

2) Chr. aul« regi«, S. 77.
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welcher die Herzoge von Österreich, der Markgraf von Meissen,

der von Brandenburg, die Pfalzgrafen, der König von Polen und

der König von Ungarn beitraten. Es war im Norden Italiens, wo

Johann die Nachricht von diesem Zusammengehen vernahm, welches

nichts weniger bezweckte, als das gänzliche Untergraben des luxem-

burgischen Hauses. Er Hess in Italien eine Armee unter dem Be-

fehle seines Sohnes Karl zurück und eilte nach Deutschland, wo

er plötzlich zum grössten Leidwesen des Kaisers auftauchte. In

kurzen Zwischenräumen schlug er seine zahlreichen Feinde. Dann

verlie« er Prag zu Pferde mit nur zehn Rittern. Täglich wurden

zwanzig Stunden zurückgelegt, denn es galt, am Vorabende des

Weinachtsfestes in Paris zu sein, wo er auch am bestimmten Tage

eintraf und in seinem Hotel abstieg.

Es war ein ungemein viel Aufsehen erregender Prozess, dessen

Ausgang den Böhmenkönig höchst interessierte, der so sehr seine

Reise nach Paris beschleunigte : Robert von Artois, der Schwa-

ger des Königs von Frankreich, war auf gehässige Weise des

Betrugs beschuldigt worden. Wenn man bedenkt, dass dieser

Prinz mit Wilhelm, Grafen von Hennegau, und Guy, Grafen von

Blois, welche ebenfalls beide mit Schwestern Philipps von Valois

verheiratet waren, am meisten dazu beigetragen hatte, Philipp auf

den französischen Thron zu erheben, so ergiebt sich schon das

Aufsehen, welches dieser Prozess überall verursachen musste.

Mahaut, die Witwe Ottos IV. Graten von Burgund, und Tochter

Roberts II., Grafen von Artois, hatte die Grafschaft Artois ererbt,

weil ihr Bruder Philipp schon vor seinem Vater gestorben war

und die Lokalgesetze dieser Provinz selbst in direkter Linie die

Vertretung nicht zuliessen. Philipp hatte jedoch einen Sohn hin-

terlassen namens Robert, welcher mit der Schwester Philipps VI.

vermählt war. Dieser Sohn glaubte sich durch seine Tante in

seinen Rechten geschmälert, aber seine Ansprüche wurden sowohl

von Philipp dem Langen wie von Karl dem Schöntut zurückgewiesen.

Die Interessen dieser beiden dürften wohl hierzu beigetragen haben,

da sie von seiten ihrer Frauen die berechtigten Erben Mahauts

waren. Als Robert seinen Schwager infolge eines Prinzips, das in

Widerspruch mit dem stand, welches ihn der Grafschaft seiner

Vorfahren beraubt hatte, auf den Thron gelangen sah, hielt er den

Augenblick für geeignet, seine Erbansprüche wieder geltend zu

machen, wozu er von Philipp VI., der ihm so manches verdankte,

ermächtigt wurde. Robert war jedoch nicht in der Lage, Titel

vorzuzeigen, welche seine Rechte bestätigt hätten. Eine geschickte

Fälscheriu lieh ihm ihren Beistand. Diese Verbündete, Johanna von
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Divion, gehörte einer alten adligen Familie an, allein der Glanz

der Reichtümer hatte ihren Vater verleitet, Sara Louehart, die

Tochter eines reichen Juden, zu heiraten. Johanua war von be-

zaubernder Schönheit, dazu hatte sie von ihrer Mutter den rän-

kesehmiedenden Heist ererbt. Von Jugend an hatte sie die geheimen

Wissenschaften gepflegt. Ihr Gatte, Peter de Roye, ein Edelmann,

verstiess sie infolge ihres Lebenswandels. Danach verbrachte sie

eine gewisse Zeit bei Thierry von Hericon, Probst von Aire und

Bischof von Anas, dem Günstling Mahauts. War es Eifersucht

zwischen der Prinzessin und der Tochter der Jüdin, welche diese

bestimmte, Partei für Robert zu ergreifen ?

Sie fertigte ein Schriftstück an, gemäss welchem Robert II.

im Jahre 1281 seinen Sohn Philipp und dessen Nachkommen zu

seinen Erben bestimmte ; dieser Urkunde fügte sie eine solche mit der

Unterschrift und dem Siegel Philipps des Schönen versehene, sowie

verschiedene andere Schriftstücke bei. welche die Berechtigung der

Ansprüche dieses Prinzen klar legen sollten. Die Geschicklichkeit,

welche Johanna in der Anfertigung dieser apoeryphisehen Doku-

mente bewies, ist wirklieh staunenswert. Allein trotz aller getroffenen

Vorsichtsmassregeln Hess eine augenscheinlich irrige Datumsangabe

Zweifel bei Robert von Artoia aufkommen, welcher für nichts auf

der Welt sich eines falschen Schriftstückes bedienen wollte. Seine

Gattin teilte jedoch seine Bedenken nicht, und schliesslich gelang

es ihr, den Gatten zum Mitschuldigen Johannas von Divion zu

machen. Der unglückliche Prinz bemerkte zu spät, wozu man ihn

missbraucht hatte, doch da war an eine Umkehr nicht mehr

zu denken. Als sich die Unechtheit der eingereichten Schriftstücke

herausstellte, wurde Johanna als Zauberin auf dem Schweine-

markte verbrannt.

Dieser Prozess krankte den Grafen von Luxemburg aufs tiefste,

denn er entehrte ein Mitglied der königlichen Familie und Johann

selbst musste Platz unter den Richtern nehmen. Nachdem die Auge

legenheit schon dreimal vergebens anberaumt gewesen, weil Robert

nicht erschienen war, sollte endlich der Richterspruch gefällt werden.

Da warfen sich Johann von Luxemburg und der Herzog von der

Normandie, der Sohn Philipps VI., dem König zu Füssen und er-

baten einen neuen Aufschub, der schliesslich bewilligt wurde

;

Robert Hess auch diese letzte Frist nnbenützt verstreichen. Am 8.

April \iVä\ fand eine Gerichtssitzung im Louvre statt. Der König

sass auf erhöhtem Throne in einem mit Lilien durchwirkten Mantel

und trug die Krone auf dem Haupte. Zu seiner Rechten befanden

sich auf einer besondern Bank der König von Böhmen und der
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König von Navarra. Auf einer andern, etwas niedriger aufgestellten

Bank hatten acht Pairs Platz genommen : der Herzog von der Nor-

mandie, der Graf von Aleneon, der Herzog von Burgund, der

Herzog von Bourbonais, der Graf von Flandern, der Herzog von

Bretagne, der Graf von Etampes und der Herzog von Guyenne.

Diesen gegenüber sassen sechs geistlich«- Pairs ; zwischen diesen

beiden Bänken befand sich eine Gruppe verschiedener Persönlich-

keiten, unter andern auch Parlementsmitglieder. Im untern Teil

des Saales standen zwei andere je aus sechs Personen bestehende

Gruppen aufrecht. Die zur rechten Seite waren die Prokuratoren,

der Advokat des Königs und die Prozesskomissarien ; zuerst stand

Simon de Bucy, der in seiner Eigenschaft als Generalprokurator

der Ankläger Roberts sein sollt". Die andere Gruppe bestand aus

den Gesandten und Agenten des Prinzen. Der König selbst ver-

kündete den Urteilsspruch, welcher seinen unglücklichen Schwager

des Landes verbannte und die Einziehung aller seiner Güter ver

fügte. In der Hoffnung, der Schuldige werde seine That bereuen,

wurde die Bekanntmachung des Urteilsspruch« auf einen Monat

nach Ostern (19. Mai» verschoben. Robert vernahm seine Verur-

teilung am Hofe des Herzogs von Brabant, wohin er geflüchtet

war ; um seine Rache zu stillen, nahm er Zuflucht zu Zaubermitteln.

Als Philipp von Valois von dem Benehmen seines Schwagers ver-

nahm, verw andelte sich das Mitleiden, das er bis dahin mit jenem

gehegt, in unversöhnlichen Hass, welche Gefühle noch stets durch

seine Frau, die Schwester Mahauts, mehr aufgestachelt wurden.

Die Gräfin von Artois und ihre Söhne wurden ins Gefängnis

geworfen und Philipp sendete eine Armee nach dem Brabant, um
das Land zu verheeren, welches Robert gastliche Aufnahme ge-

währt hatte. Das Heer, zu dessen Bildung auch der Erzbisehof

von Köln, der Herzog von Gueldern, der Graf von Bar und andere

Herren Mannen geliefert hatten, stand unter dem Oberbefehle des

Böhmenkönigs. Robert floh nach England.

Nach Beendigung dieses Feldzuges und eines zwischen dem

Grafen von Flandern und dem Herzog von Brabant entstandenen

Krieges, welche beide Ansprüche auf die Stadt Mecheln erhoben,

reiste Johann nach Deutschland, allwo er infolge neuer Wirren

den Sturz Ludwigs von Baiein hätte herbeiführen können. Von

da begab er sich nach Prag, weil ihn wieder Geldmangel bedrückte.

Mit gefüllten Taschen kam er nach Paris zurück.

Fortsetzung folgt. .!. K. KoHN.

i
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gtdjhtßixtcirt

über ba* grofjr Wfarbilb in ber £t. 9Wid)ael$fird)c yn Vurembnr.q.

£>err 3taatSard)itcft ft. Wrenbt fnct)t in uoriger Kummer unfern

3*ereinof$rift meine $cmerfuugcn in Sflv. 3 über [einen ftrtitel in s)h. 2,

betreffenb ba£ flltargcmälbc „£ic .frimmelfafjrt lÖinriä in ber 3t. 9Wt*

djaetefirrfje" 51t mibcrlegen.

£icfe Verlegung fommt fd)licfjlid) juft auf bad l)craus, was id)

in meinen „^cmcrfungcn" ocrfodjtcn tjabc, nnb folglid) Ijätte (id) &crr

Slrcnbt biefen Wrtifcl fparen tonnen. £as tljat aber ber «£)crr 3taatsar=

djiteft niri)t, fonbern er fdjricb bcnfclbcn unter ber Sfle$eid)nung : „(Sin

letjte* ^ort" u. f. w. unb [teilte nebenbei münblid) an mid) bic $ittc,

auf biejesi „lefete 2L*ort" nidjt mel)r 51t antworten, meil barin alles» ent=

halten fei, mas bie 3ad)c berühre nnb ein Weiterer Wrtifcl meinerfeits

bann mir geeignet märe, bie ^efer ber „Homecht" ,^n ermüben.

Allons donc, 5-). Slrcubt, baS wirb bod) moljl nidjt gftr ©ruft

gemefeu [ein ! £cm Ücfcr ift eine tlcinc IMsfuffion nie langweilig , jnnta!

luenn fclbc, mie in oorfiegenbem ^allc, über eine bis jefct nid)t gelöfte

ftragc bebeutenb nähere Wuffdjlüffe bringt

^clcnd)ten mir nun ben elften, gcfd)ä(?ten nnb fct>i* intcreffanten

flrtifcl bc* ,s>. tfreubt in 9ir. 2 unb meine „3kmcrfungcn" über bcn=

fclben in 9Jr. 3 etmas näljcr

:

.£>. Wreubt fdjricb, er Ijabe bei lMird)forfd)iing bco uon fo wenigen

benu^ten Ü)Zerjai
T

fd)cn 'Oianuffriptes in Ijiefiger 3tabtbibliotl)cf mit freu

biger Uebcrraidjung Ijcrauagcfunben, baf? bae $Utargemälbe in ber 3t.

äRictyaeUfirdß „bic .frimmclfabrt
s
J0iariä" uid)t, wie einige glaubten, ein

„SDtartin bc *<oö" ober ein „bc (Srnt)cr", fonbern eine exzellente ttopic

nad) Mubcn* fei, gemalt oon einem unbefaunten ^efuitenbruber. Sa»
antwortete id) in ben „5öcnicrfungcu" auf biefeu 3a^? 3el)r Ijöflid) unb

ocrbinblid) gratulierte id) Slrcnbt 511 feiner CSntbccfung mit ben Korten

:

„(*s bat und ongenet/m übcrrafdjt, burd) <prn. 3taat*ard)itcft flrcnbt

ctmas $eftimuttcrcßs über ba* grofic flttargcmälbc ber 3t. 9)fid)ael*firri)c

SU l)ören u. f. To." feilte bin id) nod) mebr überrafd)t burd) bie feitber

gcmad)te (Srfal)rung, bau btefe „(Jtttocdung
11

eigentlich feine fold)c ift,

inbem .perr ^rofeffor 9üf. oan shkruefe al* »tebafteur bcS „^uremburger

H'anb" bereits in bem 1XK(> erfdjicncneu IV. ^aljrgang biefes platte*

bic bic ^iaM Luxemburg bctrcffcnbcn Söonbc <$anb 24 unb 23. bc$

SOfanuffriptcs oollftanbig jutn Slbbrnrf gebrad)t Ijatte. £cr s£affuS über

bn« Slltarbilb finbet fid) auf 3eitc 601 bee genannten ^aljrganges.

^d) Ijegtc aus ocrfdjicbcncn Wrünbcn einige !öebcufen über bic bc-

ftinunte «usfagc bed iU(crjai'fd)cn SDianuffriptc«, unfer Wcinülbe fei eine
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birefte Kopie nad) tRuben« nnb gab btcfcn öebenten in ben „^emcrfnngcn"

in 9fr. 3 ber „Hcmeeht" Wuöbruef. ^d) frug, wenn baö $ilb eine

Kopie fei, mo fid) benn mofjl baö Original bcfänbc, ba, obgleid) Kuben*

bas 3üjet meljrmal* bebaubclt, fein S3ilb oon biefetn ftüuftler ttorbam

ben fei, baö in ber Kompofition fid) oollftciubig mit bcin nnfrtgcn beefe. ferner

betonte id), boR an ber .Kopie baö befanutc 3tnbenö'fd)c Kolorit gän,,lid)

oermiftf mürbe, nnb fteltte fd)licf?tid) bie 93crmntung auf, bof?, ba bas ®e*

mälbc unoerfennbar in ber Sluffaffuug nnb ber Jormcngebung bce Hubens*

gejdjaffen fei, ein uubefanuter SDfriftcr, bnrd) iHnbcnö beeinflußt, baö

$£crf gemalt l)abe, eö fei beinnad) eber als* ein Criginaimcrf, benn

alö eine Kopie au^ufcljcn. >}mu 3d)luffc banne id) .pru. Slrcnbt nodjmalö

für feine (Sntbccfung, ba jebenfalle jeut ntandje $meifel über bie ."perfnnft

bcö $Hlbcö gehoben feien, nnb mieö auf weitere ^orfdjnug I)iu, bie oielleidjt

geeignet märe, meine 3(nftd)t £u unterftüfcen.

tiefer ftorfdjung ging .$err Slrcubt bist in bie (frtreinc nad), aber

leiber mcl)r aus beut $kmcggrunb, mid) 31t nüberlcgcn, alö um ber 3ad)c

^u nüfccu. 3n feinem „legten ©ort" in üoriger sJ?r. legt er baö töefnltat

feiner $orfd)ungen nieber.

$at flrcnbt mid) benn eigentlid) miberlegt?

&Mr motten feljeu.

(Sr fagt, id) l)ättc mid) bewogen gefunbeu, Ütterjat'« Wlaubmürbigfett

ansu^iDcifcln, meil meine« Riffen« fein berartigeö Criginalbilb fntalogiftert

fei, unb i d) in ben $ a l b f d) a 1 1 e n n n f er e £ © i l b c 0 bie

SRubenä'fäje üßalteäjnif oermiffe, meöljalb id) lefetcrm

a priori ben Sljaraftcr eine« formo ollen beten Origi-

nale^ 5 u c r f e n n c u muffe. — SBaö bie »Jmcifcl an bie ©lanbtofir«

bigfeit 2)(crjai'ö in ®egug auf unfer i8ilb angebt, fo fjaltc id) bicfelben

nad) mie oor aufrecht, ba feine Vlitöfagen burd) ba* $ilb fclbft miberlegt

werben, ©äs ^locitcud bae» Criginalbilb anbelangt, baö .fr. ^Ircnbt oon

Stubend aufgefunben bat, fo rocid)t baö, mic mir feljen werben unb er

roieberfjolt in feinem „legten ©ort" fclbft zugibt, in Wielen Teilen Pom

33ilbe ber 3t. üfidjaclöfirdje ab, fo jwar, ban id) aud) noä) ferner be

Ijaupten faun, ein foldjeö (^emälbc oon iHubeus, baö fid) oollftiinbig mit

ber Kompofition nnfereö Jöilbeö beeft, fei nid)t Porl)auben. T- £rittcuö

jagt .p. "Ärcnbt, id) mürbe baö iöilb nid)t alö Kopie anerfennen, weil id) in

ben $>a(bfä)atten bcffelben bie :)htbenö'fd)c H?alted)nif Deratfjte. .pier bat er

fid) nun feljr obcrflädjlid) ansgebriuft, beim nid)t nur oon .$albjd)attcn

unb ^infclfü^rung ober 3)ialted)nif babe id) gefprodjen, fonbern übcrljaupt

Dom Kolorit, Pom WubcnVirocii Kolorit, alfo oon ber allgemeinen ^yar

bengebung biefeö Münftlcrö, bie befonberö bei itjm eine eigentümliche fei.

Diefeö Kolorit, l)abc id) betont, oermifit man PoUftänbig auf beut $ilbe

ber 3t. x
JÜha)aelöfirdie , unb Ijcutc füge id) Ijin^u, man ;iirb es Oerniiffen,
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fo lange baS ftemälbe bcftel)t nnb fo lange es Silber Don Stuben* $uu
v

-l
{crgleid)cn giebt. tiefer Uniftanb allein bcrcd)tigt fdjon

(
}ur tfnnatimc,

baf? baS ($emälbc nid)t als birefte Atopie nad) :liubcnS betradjtct merben

fann. — Vierten* lagt ^Ircnbt, id) fjiittc bem Silbe a priori, alfo

uon oornf)creiu, ben Gbaraftcr eines formüotlenbetcn Original? 311er

fannt. DaS ift abfolut unrid)tig, benn id) idjrieb auSbrücflidj : „urrt

mir ücrmutljcn, bat? ein unbefannter s
JOiciftcr, burd) üiubens becinflum,

bas SÖcrf gefdjaffen."

JJtl jeinem „legten ^ort" bcridjtet mm .fr. Slrcnbt weiter, baf? er

bind) ben .s>errn £cd)antcn £aal auf einen alten Slupferftid) in ber

Safriftei ber 2t.
v
Jftid)aelSfird)c anfmerffam gemadjt morben fei, in bem

er fofort bas gcfudjtc Criginalgcmälbe erfannte. r
) 2el)r rid)tig : $>crr

*?lrenbt Ijat einen alten 2tid) gefnnben, ber nad) einem ($emälbe Don

OiubenS l)crgeftellt ift nnb ber int allgemeinen mit ber iiompofirion

nnfercs Wtarbilbcs übercinftimmt. Slbcr nort) feiten mürbe eine "Sex

nuttnng, mtc bic meinige, in ben „Semerfungen" fo prädjtig beftötigt,

lote in Dorliegcnbem ftallc, nnb es flingt faft luftig, bie meitern ^ortc ju

lefen, bic ba lanten : „nnb in meinem id) fofort baS gefud)te Original^

gemälbe erfannte, nngcadjtet ber uom genialen ttopiften üorgenommenen,

übrigens fel)r anerfcuneuSmcrtcn Varianten im detail, namentltrr) an

ben Figuren bcS Sorbcrgrunbes." Da liegt ja eben ber $afc im Pfeffer,

grabe biefc Varianten neljmen anner bem fe^lenben 5)tubcnS'fd)cn Kolorit

bem Silbe ben (£f)arafter einer &opie, nnb id) t>abc mit meiner Vermutung

(nid)t Sefjanptung) bicSmal ßentrum gefetjoffeu.

Tod) greifen mir nid)t oor, fonbern betaillieren mir baS „le^tc

Söort" meiter

:

„flli id) Ijicranf", fäljrt ."perr flrcnbt fort, „in Slntmcrpcn weiter

nad)forfd)en lief?, erhielt id) ttunbe Don einem oor menigen ^aljren

bort crfdjtcnencn siöcrfe Don War MoofcS, betitelt : „L'ajuvre de Rubens",

bas idi mir fofort jufdjicfen lief?." Der ISifcr bes .perrn ^(renbt in ber

2ad)c ift anerfennenamert, aber maS l)at er in bem fdjöuen &*erfc ge^

funben, bas er fo licben?mürbig mar, mir 51t geigen ? — Leiter nid)tS,

als nod) einmal ben &upfcrftid) ans ber 2atriftei bes Gerrit .paal !
—

Gr berid)tet bes meitern, baf? baS gefud)te nnb ba? gefunbene (?) Silb

fid) im sJ0htfenm $u Srüffcl befinbe, uiib baf? Hubens baS 2üjct laut

bem Dorlicgcnbeu ^erfc 11 mal bel)anbelt l)abc. (.pieranf folgt Vlnf^äljlung

ber ihkrfc mitfammt ifjrcn 2tanbortcn.i Tiefe sJtad)rid)t Ijat für eine

fad)ltd)c ©ibcrlegnng feinen iikrt, ba id) fd)on fclbft in ben „Scmerfungcn"

betont hatte, ÜinbcnS babc ben Wegenftanb öfters befjanbclt.

&*eldjes ift nun ba? cnbgültige Wcfultat ber ^oiid)iingen bes .frrn.

1) 35o« ijt and) eine „Ufbcrrafduim?", benn b\i jetu war <i männifllid) nnbetünnt,

bajj ein alter Üupfcrjltd) ein Celgemälbe fei.
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Slrcnbt? (5r treibt weiter : „Das iWariahimmclfabrtäbilb in unserer

3t. 'Jttidjaclsfirdje ift in freier variierter 3i* c i f e gemalt, behält

jebod) bie ©cfenljett, bie djnraitcrifttfdje (^runbibec bcö iörüffcier Selbes

bei." 9(lfo bie beibehaltene 3ltcfcnf)cir, bie djarafteriftifdje (^runbibec finb

.p. Arcubt genug, bas Söilb, bad, wie er ^ugiebt, in freier, variierter
s
Ü>eifc

gemalt ift, als eine Hoffe ttopic nad) Hubens' borguftrllcn ! Wieviel

taufenbmal ift fdjon bie .'ptmmclfaljrt l\)fariä gemalt worbeu, wo immer

bie &*efeuf)eit unb bie (>lruubibcc beibehalten bleiben mußten unb bod)

entftanb in jebem einzelnen ftalic ein neues $ilb! Dicfer Auäbrucf mar

nirt)t gut gewählt, unb wenn \\ Arenbt weiter unten fdjreibt : ,, 0 d) bin

inbes vollfommcn mit .frerrn (Sngels eiuvcrftaubeu, baß bie vom 3 ciui

teubruber vorgenommenen Umbilbuugeu in hohem IVuix felbftftänbig

fünftlcrifd)c$ ttönnen bofumentiercu," io begreife id) eigentlid) nidjt

mehr, was er will. Ärenbt fudjt mir einen (Siclstritt 311 verfetten,

weil id) feinem erften Artifel über bas 18ilb mit einigen wohlgemeinten

^emerfuugen ^ur Seite, trat, unb nun nad) iveitfd)weifigcu Unterfudhungen,

bie bad (Gegenteil meiner Anfielen befunben follen, ftiinmt er im roe^

fcntlidjen mit mir überein. — Xrotjbcm refumiert er am 3d)luffe feine«

flrtifels : „Unfer Altarbilb ift unb bleibt, wie eä in ber ^terfai'fdjcn

Urfunbe (sie !) heißt : „une excellente copie faite d'apr&s un tableau

de Rubens"
; ferner fagt er : ibas JHilbi verhält fid) eben 31t einer

Äopie, wie eine mit meifterlidier 8prad)gcmanbtt)eit bttrdjgcführte, freie

litterarifdjc Ueberfefcung 31t einer ftrengwörtlid)en Xrabuftion." Merci

!

Die Herren Schiller unb Wötbc würben, wenn fte nod) lebten, fid) fdjwer*

lieft für bie ©erfe : „üNaebetl), ber ^arafit, ber Oufel alss Neffe unb

fteinctfe $ud)S" bei §. Mreubt bebaufen, wenn er ben .'perreu vorhielte,

fte hätten nur Kopien geidjaffen.

Wein ! £00 Altargcmälbc in Ijiefigcr 2)nd)aelsfird)c ift feine bloße

äopie nad) MubenS, fonberu meine Vermutung hat fid) beftätigt, baß

ein Ütteifter, ftarf von 5)tnbens beeinflußt, ba$ Söcrf gefdjaffen.

<Sct)en wir pr ftcftftellung biefer Jhatfadje uns fowohl ben vor*

liegenbeu 3tid) bes< SJilbcs von Hubens, als ba* flltarbilb felbft genau

an. 3n lefeterm ift bas £auptfäd)lid)e ber ;)tubens'fd)en icompofitton

beibehalten, ber Aufbau ber ftigurengruppen ift berfelbe, aber bie färben-

gebnug, bas Kolorit ift ein frembes, ein aubres, ein neue« unb ^eugt

von einem fclbftftänbigen, meifterlidjcn $eberrfd)en ber Palette. (Sin ein

fadjer Äopift hätte fid) alle SRüjje gegeben unb feinen 2tol;, bareiu geieut,

bas tfubens'fcftc Kolorit 31t errcidjen.

9iun weiter : Die ."pauptfigur uuferes Altarbilbcs ift nid)t fo fchr

bie von (Sngeln himmelau getragene Jungfrau SDfarta, fonberu eine

holbfeligc ^rauengcftalt im ^orbergrunbe redjts. Diefe ^ytgur , bas

3d)önftc am ganzen Wcmälbc, fehlt auf beut Mubei;,>'f .,cu ibilbe voll*
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ftonbig unb ift für fid) allein genommen, ein fd)öncs nnb f)crrlid)f*

#ilb. «fuß nirf)t ber jenige, ber eine fold)c ftigur gefdjaffen, fetbftoerftänblid)

aud) ein guter nnb iclbftftänbiger ttünftler gemefen fein? @in Äoptft

märe nie nnb nimmer imftanbe gemeieu, burd) eignes Vermögen bas

3U errcitf)cn.

9lun meiter : Tic Wpoftclgruppen Hufs bei Stuben* naben teilmeifc

$>änbc nnb ftüße fcf>r nnfdjön bnrcl) fdjmere Draperiemaffen oerbetft,

nnb ber „ttopift" gef)t auf nnferm SBitbc fetf auf eine außerorbentlidjc

3d)mierigfeit loS unb forrigiert ben Stuben*, inbem er föänbe unb Orüße,

bie biefer nnidjön oerljüllte, fidjtbar merben (äfft ober oielmcfir beifügt.

5Ber fid) mit Jyiguren^eidjncu ober -malen abgibt, roeiß, baß ^pänbe

unb tJffifjc gut 31t malen eine fdjmcrerc Aufgabe ift, als einen $opf gut

rcieber^ugeben. $n unferm ^allc fürdjtct fid) ber „ftopift" feineSmegs

oor biefem Umftanbc, foubern er malte meiftcrlid) ,$änbe unb Srüjje in

lebhafter Söcmcgung baljin, mo fic fein follcn, unb fteigert fo auf's Bu»

ßerfte bie ^ebenbigfeit ber ganzen ^Iftion.

3ft baß ein ftopift, ber foldje* trjut ?

9hm meiter : £>cn bei Stuben* etma* bärbeißigen Äopf be* $lpoftcl*

linfs im £)intergrunbe erfefct unfer ttünftler burd) ein fdjöncs lotfiges

^ünglingSantlifc.

3ft ber ein „Ä 0 p i ft", ber fold)eS tt)ut ?

9iad) all biefem rjaltc id) an ber 3uerft ausgefprod)enen Vermutung

meljr als früher feft, baß ba* 3)cerjai'fd)e sJ)hnuffript fid) ungenau

ausbrüeft unb baß ber ^efuiteubruber, ber ba* 53ilb gentalt, ein &ünftler

mar, ber and) ol)itc bie l)icr 311 Wrunbc gelegte SiubenS'fdjc #ompofition

imftaube mar, eigne ©erfe uon fünftlcrifdjem ©ert 31t fdmffen. ©er

meiß, öielleid)t mürbe il)in 00m Skftellcr bc* Jöilbe* ba* StubenS'fdjc

i? orbilb oorgefdjriebcn, aber fein fünftlerifd)c* 3rüf)len nnb Denfen Oer-

mcljrten irjm, eine bloße &opie 311 geben, unb er gab ba*, ma* mir im

söilbc ber 3t. Widjaelöfirdjc befi^cn : ein fernes, in ber Äompofttion

burd) uns unbefannte Uinftänbc oon Hubens ftarf beeinflußtes Waltoerf,

baS nie unb nimmer als bloße ftopie gelten faun.

Ttr 3d)lußfaj$, ben tfrenbt beut „legten ^ort" anfügte, läßt

feinerfeits eine gewagte 3d)lußfolgcruug burdjblicfcn. (Sr fdjreibt : „3roei=

fcllo* mar ber ^efuitenbruber ein gcfdjicfter, oerbieuftooller ^ünftler.

Allein bie Prätention, fein ©erf, b. f). feine Umbilbung, für ein Ort*

ginal gelten 31t laffen, lag it)iu berart fern, baß er, in feiner gemiffen»

Ijaftcn 58efd)etbeul)ctt, bemfclbcn ben l*ocman'fd)cn 3tid) be* Örüffelcr

Crigtnalbilbes geioiffcrmaßcn als Slutl)entif beigab."

,p. flrenbt molltc alfo mit biefen Korten fagen, ber tfupfcrftid) in

ber 3afriftci ber 3t.
s

Jiid)aelsfird)e fei vom Waler bes flltarbilbe*
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btefem Dom Datum feiner $>ollenbung an als „ttittfyenttf" beigelegt

roorben. Dag Statt märe bemnad) fdjon au* ber ehemaligen ^efuitenfirrfjc,

bem früheren 3tanborte bes ^Utarbilbeö, mit btcfcni nod) ber 3t.

ctyaeldfirdje berübergefommen. ^Wcin, bem ift nirfyt fo, benn ber bctreffenbc

Äupferftid) mürbe bor einiger $eit oon J)rn. ^djreinermeifter l'ot aus

3)iüf)lcnbad) bei i'urcmburg bem $>rn. $aron (St), be (Morgan ,;niii ?(n-

fanfe angeboten, unb biefer fdjenfte itjn feinerfeitä bem $vn. Dedianten

,§aal. — 80 tarn ber l'oeman'faie ftupferftid) in bie «Safriftei ber St.

<D?id)aelSiird)e. »)

Michel ENGELS.

©errijiüjtlidjrr \U±bM\
auf bie im <&rofjtfKr$ofjtf»int gugemfeura. Btäfjer erfcfHenetien

3cttungett uitb 3^tf4rtften.

X.

Memorial administratif da Grand-Duche de Lnxembonrg.

^crtonltmt^ Memorial be$(9roft'$er50gtf)um£ ^iifcembnra,.

$Bie gejagt, erfd)ien bie lefete Plummer (68) bes* „Journal ofticiel

du Grand-Duche de Luxembourg" am 20. 9iooeinber 1815. il>on

ba au bis 311m 1. ^üii 1810 befi^cn mir fein offizielles Sölatt mehr.

Unter festerem Datum begegnet uue ein neues mit obigem Xitel. ün

ber 3pi$e ber erften Kummer besfelbcn finben mir folgenben $cfrt)luj)

in beutjdjcr unb franjöfifcttcr £prad)e : (SRr. 1.) 8efä)ui$, mcld)cr bie

©rrid)tung bes il* c r m a 1 1 u n g d - SM e m 0 r i a 1 0 be* Wrofv.'per^ogtljume

oerorbnet.

l'üfeemburg, ben 29. ^unt) 1810.

Der pr ooiforif d)c (Houoerneur bes (Mron4^°9 tl) u,n *

i'üfeemburg, bitter bes belgifdjen ^ömcmCrbens,

J$n Grmägung, bap bie Sebürfniffe bes Dienftes ber ^ermaltung

bie
sJiotl)menbigfcit füfjlbar gemad)t Ijaben, bie .frerauegabc eines perio^

bifcfjen glattes mieber Ijersuftellen, bas beftimmt ift, oon ben Elften ber

öffentlichen Öeljörbe fcenutniü }U geben, meldte bie Beamten ber ^er-

roaltung$=€rbnung intcreffiren

;

Söcfdjliefjt

:

flrt. 1. Xon bem lften näd)ft fünftigen ^uli) an gcredwet, foü

1) Söir erMären lucrmit biefe ^oltmif für gefdjioffen : cin;r etwaigen weitem

<Eorre«ponben§ ber Arondt unb Engels über t>eitfdben (Megenflanb miiftten »vir

alfo oon üoni^eretn bie fciifnabme öernmgenw

Die tftebattion.
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jebe sBodjc, unter ber Leitung imb ber fluffid)t bes ftouoerncurS , ein

öffentliche« Ölatt unter beut Xitel: V e rtu a 1 1 u n g 0 = 909 e m o r i a I

be* C^rofUjer jogthum* Süfeemburg erfcheinen.

Art. 2. X^icfc^ $latt wirb auf ungeftempeltcs* Rapier in fransöfifdjer

unb beutfdjer Sprache gebrmft werben, unb alle Elften entgolten, bie

oon bein (Gouverneur ober von ber Deputation ber *ßrovin
(
yal=Stänbc

bes (Grofi^erjogthumS herrühren, unb bie $kf)örben unb Beamten ber

Verwaltung* Crbnung interefftren, jowic aud) bie miniftericllcn befehle

unb ^nftruftioneu, bereu ftcnntnij? ihnen nothwenbig ift.

Art. 3. Die onbern öffentlichen 2Jef)örbcn unb Beamten bes ©roj^

^cr^ogtljuinc* fönnen ebenfalls mit (Genehmigung be3 (Gouverneurs, bie

Elften .Don ihrer ßompeten$ in bafcfelbc einrüefen laffen, bereu 'publifation

beut Stempel nicht unterworfen ift.

Ärt. 4. Das VerwaltungsÜNemoriol fotl oon $lmt*megcn an bie

Herren llnter-^ntenbantcn, ttantons (Somiffarien unb 9)fair'S beo (Groiv

.peräogthum« gefdneft werben.

Alle Elften, bie es enthalten wirb, ftnb für fic verbinblid], unb

fie folten fid), ein jeber in fo weit es ihn betrifft, barnad) rid)ten , ohne

eine onberc Anzeige abzuwarten.

Art. 5. Söenn ein Aft biefer Art ben SBefefjl enthält, il)n publiken

3U laffen, follcu bie Wair'S eine oon Urnen bereinigte Abjd)rift baoon

ausfertigen, um in ber geioöljnlidjen ftorm bie ^ublifation becfelvcu $u

fidjern.

Art. 6. Da« Vermaltuugs^cmorial foff in beut Archiv jeber

Utoirie hinterlegt bleiben, unb ber ^air ift für bie Erhaltung bcSjelben,

fomie für bie anbern Sd)riftcn feiner Verwaltung verantmortlid).

Art. 7. Der s^reiö be* Verwaltung* ^(cmorials ift, mit Inbegriff

ber UcberfeUiiiig? Soften, für jeben Söogen auf zehn (Scntim'S feftgefcfct.

Die baoon herrübreuben Summen werben jebe* Vierteljahr berechnet

unb es wirb eine 'Madjridjt publi^irt werben, bie ba* (Kontingent an5cigt,

weld)cs jebe (Gcnteinbe 311 befahlen hat.

Art. H. Die öffentlichen $el)örben unb Beamten, weldicn ba* Vcr

waltuugö^JJiemorial nid)t oon Amtsmcgen .yigcfdiicft werben wirb, wie

c$ im 4. Artifel gejagt ift, fönnen fid) ntn bcnfelbeu freies auf baffclbc

abonniren, inbem fie fid) unmittelbar au ben .^errn £ am ort Sohn,

93nd)brucfer $u ßüfcemburg, wenben. Dicfcs iHed)t ift gleichfalls ben

^rioat^erfoneu bewilligt.

(gej.) ©iümor.

Unmittelbar auf ben Jitel folgt in Mx. 1 unb 2 nachftehcnbe 9ioti$

in fran^öfije^er unb beutjd)er Sprad)c : NB. Sttan abonnirt fid) bei

Siamort, Sohn, $ud)brucfcr \n ßäfcemburg. — Der $cfd)lup be*

prooijorijdjeu ©oitt>crncur$ oom 2t*. ^unt) IHK) jc^t ben Abonnemente
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$rei$ für jebcn ftrucfbogen auf 10 (Scntim'* feft. $ic Unzahl $ögen

fann für ba$ ^afjr auf 80 gcfrf)äfct werben , meldjeä eine Summe oon

8 fronten au£tnaä)t, bie je narfjbcm bie ^ogen^aljl über ober unter 80

fein wirb, oermcljrt ober oerminbert werben wirb.

3format (pet. in 4°) nnb Anlage
<
fran^bftfcfjcr iinb beutfdjer Xerh

finb ibentifrf) triefetben, wie für bas „Journal offieiel du Grand-Duche

de Luxembourg". Tic üi\^a\)i ber jcbe£maügeu ^abresmummern « wenig*

ften» 4 Seiten per 9tr.) oariircn nad) ben jeweiligen iflebürfniffen.

Xaö Xitclblatt be$ erften $anbe$ lautet : Memorial administratif

du Grand-Duche de Luxembourg. Deuxieme seinestre de 1816.

N°* 1 k 31 inelusivement. — Verwaltung« Memorial be$ ®roß=

£>cr3ogtt)um$ £ü|emburg. Zweite Jpälfte be* ^at)r$ 1816. "Dir. 1—Hl

einfdjließlid). (SDian erinnere fiel), baß im erften Semefter 1816 bas

53latt nod) nid>t erfduenen ift.) A Luxembourg, De rimprimerie de

J. Lamort.

Tem Xitelblatte folgt eine „Table alphabetique des matieres

contenueß dans le Mtmorial Adminiatratif du Grand-Duche de

Luxembourg, depuis le N° 1 jusqu'au N° 31 inelusivement, les-

quels ont paru pendaut le deuxieme semestre de 1816-4
. Xie nämlid)e

ff
Alpl)abetifd)c labellc" folgt in beutfdjcr Spradjc.

Xcr Abonnemcntspreiö beträgt 10 (Jeutimea per Xrucfbogen.

3n Setreff ber $k3at)lung$weifc be$ Abonnement* ^retjed finben

wir in 9ir. 19 folgenbe üöcftimmuug : „£ic .'perreu Empfänger finb

eingelaben, biefe Summen (für bas betreffenbc Xrimefter) für jebe UWairic,

bie oon ifjrer einnähme abbängt, in bie Älaffc beö befonbern Ginpfängerä

if)reä S^irfS 3U oerfiren. Xie Quittung bes befonbern .fterrn (rmpfänger*

wirb iljnen in iljrer flierf)nung gutgelieitlcn werben. Xer prouiforifdjc

©ouoerneur etc. (geg.) üLMUmar.

3m II. 3af)rgang (1817;, weiter, wie alle folgenben, in 3wei

$änbe eingetljcilt ift, <bi* 1830 inclus.i ift ber $reis be* trimeftriellcn

Abonnemente« ftclS in Wulbcn (resp. ftranfem angegeben.

Seit 3uni 1824 (<Rr. 38, werben M bic Herren ^ürgermeifter unb

^aöer ber Stäbtc unb ftemeinben eingelaben, it)rem (£innel)mcr ben

2öefcf)l 311 erteilen, beut £errn Santo rt, Jöudjbrucfcr 31t i'üfccmburg,

auf beffen Quittung bin, bie Summe be* Abonnementäpreifeäj 311 befahlen."

$efanntlid) war am 25. Auguft 1830 bie belgifdje Meuolution

au$gebrod)en, in ftolgc bereu ba* platte l'anb fid) oon ber .perrfdjaft

SfiMllielms I. lo&gefagt Ijatte unb ifytn nur bie oon ben preufeifefyeu $unbc$-

truppen befefetc Stabt unb ^eftung Üuremburg treu geblieben war. Audi

ba$ Memorial administratif oerfpürte bieten iKücffd)lag. ^m ^atjre

1831 erfduenen baoou nur 13 Hummern (mit 120 Seiten 1. Xa« Titel-

blatt für ^abrgang 1831 lautet : Memorial administratif du Grand-
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Duehe de Luxembourg. Premier et deuxieme semestres de 1831.

Nos 1—13 et N° 1 de 1832. — Ü>erionltnng£<;9)fcinorial best Qtrofc

.^cr^ogtl)umc< l'ütjeinburg. (Jrfte ititb freite 3al)res-£>nlftc 1831. 91r. 1

—13 unb >)h. 1 oon 1832.

Jahrgang 1832 Ijat ^nci SBlättcr, locldjc nn ttjrcr Spifec bie

3tU)l SWr. 1 tragen. T^tc erftcre ift batirt oom 24. Qanuar 1832 unb

trägt nod) bcn obigen Ittel.

2>ie ^locitc 9ir. 1 oon 1832 tjat fein Saturn fonbern ift einfach

l)in bc^eidinet als: Numero 1. Armee 1832. Muri) finben mir ben litel

be$ platte* jefct mngeänbert in :

XI.

Memorial legislatif et administratif da Grand-Duebe de Luxembourg.

<$efc4d?f»i"ft£ E unb &crtt>aliung^9Rcmorta! be$ (»von

^ev erfte Königliche $cfd)luf*, ben mir auf 8eite 1 finben, betrifft

bie ©efanntmad)ung ber (Mcfcfcc nnb 5öefd)lüffc bc« l'anbcsf)crrn in bcin

(>)rof?t)er5ogtl)iiiii l'urcmburg unb lautet loörtlid), loie folgt:

mv 2Bill)clin, burdi Rottes (Mnabe, König ber Webcrlanbc, ^rins

oon Cranicn 'DJaffau , (%o$l)cr
(
}og oon l'uremburg :c. ic. jc.

.'paben, uad) (*infid)t bes WefcfeeS oont 22. Huguft 1822, meldest

oorfrfyrcibt, auf iocld)c Steife Wcfefcc nnb laubc£l)crrlidje ^erorbnungen

prontulgirt loerbcn follen, unb

3 tt (Snoägung, baft burdj bie, burd) Unfern $kfd)liiß oom 31ften

Tcjcinbcr 1830, 9Jr. 23, oerfügte abminiftratioe Sdjcibung bc« (Mrofc

.'Oer^ogtljunis' oom &önigrcid)c ber "iNicbcrlanbc ba3 früher für beibe ge=

nteinfdjaftlid) beftanbenc 3taotsblatt nidjt incfjr in gleidjer flrt für

Unfer Wrofd)er^ogtl)uin benufct merben fann

;

Kitf bie $crid)tc Uuferer fltcgierungsCiommiffion oom 17. Januar,

17. Februar nnb 2. War* b. 3., 2te flbth. SRr. 42.

Wutbefunben unb bcfdjloffcn :

Üvt. 1. 8i£ auf tocitere Verfügung foll bie bieder unter bem Ittel:

MJmorial administratifbeftanbenc, nur ,^ur 33cfanntmad)ung ergangener

^cnoaltungsoorfdjriftcn bicueiibe, Sammlung and) als Staatstblatt bc*

nittjt, unb follen barin alle (Meiere nnb öffcntlid) befannt 31t madjenben

lonbcglicrrlidjcn 5Md)lüfjc eingerürft loerben.

flrt. 2. Wie barin aufgenommenen ($cfctjc unb Ianbcsl)crrlid)cn

^erorbiiuugcii Ijabcu in ber 3tabt ^urciuburg oon bem läge ber Äuf«

nähme an, unb für ba$ übrige Wrofii)er
(
}ogtt)um brei Jage 11 ad) biefer

Äufnafjmc oolle ®efctjcs^raft.

s
ilrt. 3. VlHc feit bem Iften Januar 1831 gegebenen unb auf an-

berc s
ilkije bereit? proiuulgirtcn lanbcebcrrlicfycn ^erorbnungen unb
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Wefefcc finb nac^trnglid) in bicfc« $?crorbnung$;$latt aufzunehmen, oljne

jeborf) ber ftcfefccSfraft, meldie bicfelbe burrt) bie früfjcr, bnrrf) 9lnfd)lag

ober auf anbere Skiff, bereite gcfrf)ef)cne Promulgation erlangt fjaben,

babnrd) 511 itabc 511 treten, melrfjc wegen biefer ipäteren (finrüefnng feinet

megS fort in Zweifel gebogen werben fönnen.

£aag, ben 9tcn SMärs 1832.

1 Untere 3Bill)cliu.

Veit, f Unters.) 3tifft.

3rür gleid)lautenbe Ausfertigung,

ber geheime üieferenbar 3r. iWajeftät für bie t'nrembnrger ?luge'egenl)eitcu.

(ge^ 2ttfft.

*<on 1816 bi* 1832 enthält ba* „Memorial" nur bie Jöcfdjlüfic

ber SBcnoilltiinß, lucldje Deröffentlicfy werben muflten ; bie $eff$e aber,

welche für nnfer £anb (Geltung fjatten, waren im f)ollänbifd)en M 3taat*

blatt" er|'rt)icnen
;
Don nun an aber füllten bie töcfftJC nidjt meljr in

biciem, fonbern im „Memorial" felbft Deröffentließt werben, unb jwar

neben ben 33cfcf)lüffen ber ^erwaltungöbeljörbcn. Um nun biefe neue

2$eftimmung bes Memorial« fd)on gleirl) auf ben erftcu 5ölicf Don ben

betreffenben erfennbar ^u madjen, würbe baS itfort „legislatit u bem

&*orte „administrativ oorgefefct.

(^ornVDung folgt.) M. Blum.

Die Luxemburger Mundart
von J. P. Bodrg.

A. Consonantismus.

B. Vokalismus.

C. Flexionslehre.

D. Orthographie.

In nachstehender Arbeit mussten einige vom Verfasser ge-

brauchte, in den hiesigen Setzkasten nicht vorhandene Zeichen durch

andere ersetzt werden. Doeh wird dadurch der Werth der Ab*

handlung in nichts geschmälert.

Es sei hier ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass

unser Mitglied Hr. Joseph Weber, in der Einleitung zu seinem im

Manuscript vorliegenden Wörterbuch, die luxemburgischen Sprach-

laute ungefähr in derselben Weise behandelt wie Hr. Bourg. Wenn
sich die Ausführungen beider Herren manchmal decken, so wird

dadurch deren Originalität in keinem Falle beeinträchtigt, weil

die Verfasser einer vom andern unabhängig vorgegangen sind.

Die Redaktion.
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Verzeichniss der gebrauchten Abkürzungen:

Acc.= Accusativ. M.= Masculinum.

Agl.= angelsächsisch. Mhd.= mittelhochdeutsch.

Ahd.= althochdeutsch. N.= Neutrum.

Altn.= altnordisch. Ndl.= niederländisch.

Dat.= Datif. Nhd.= neuhochdeutsch.

E.
,
Eng.= englisch. Nom.= Nominativ.

F.= Femininum. Ptcp.= Participium.

Frz.= französisch. Pras.= Präsens.

Goth.= gothisch. Prät.= Präterit.

Gen.= Genitif. S.= siehe.

Hd.= hochdeutsch. St.= stark.

Imp.= Imperatif. Sw.= schwach.

Inf.= Infinitif. Ursp.= ursprünglich.

Lat.= lateinisch. V.= Verbum.

Lux.= luxemburgisch. Wg.= westgermanisch.

A. Consonantigmus.

Die Luxemburger Konsonanten kann man eintheilen in :

A. Sonore Consonanten.

V »), J«), R, L, M, N, NG.

B. Geräuschlaute.

I. Harte Verschlusslaute : T, P, K.

II. Weiche Vcrschlusslaute : D, B, G.

III. Harte Spiranten (Fricativen) : Ss, F. Ch »), Sch.

IV. Weiche Spiranten (Fricativen) : S, W, .1, j. *)

V. Africata : Z.

C. Den HauchlautII.

Weiter kann man die im Luxemburgischen sich vorfindenden

Geräuschlaute nach den Instrumenten, durch welche sie hervorge-

bracht werden, eintheilen in :

1) V ist das englisch« und französische \v, da« deutsche w oder u in :

Schwalhe, Quelle, nicht aber in weit, wieder u. a. Dieses letztere werden wir

durch w bezeichnen
; es ist die weiche, labiale Spirans oder Fricativa.

2) .1 ist hier das deutsche j im Anlaut, wie in : Ja, Jahr, nicht aber die

weiche, palatale Spirans die sich im deutschen im Inlaut findet^ und g ge-

schrieben wird, wie in: Bürger; doch da sich die zwei Laute ziemlich nahe

kommen, so werden wir, bei dem Mangel eines andern originellen Zeichens

beide durch j bezeichnen, da wir g nur anwenden für den weichen, gutturalen

Verschlüssln ut , wie in gin, geben".

3) Ch wird das Zeichen sein, sowohl die für harte palatale, wie für die

harte gutturale Spirans.

4) J stellt die weiche palatale Fricativa vor. wie in : aennujelen
,
ferjaust.
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a) Labiale : P, B, F, W.
b) Gutturale : K, 6, Ch, (fehlt),

e) Dentale : T, D, Ss, S, Z.

d) Palatale : Ch, J, Sch, J.

Zur Erklärung unserer Schreibweise sei bemerkt, dass wir:

I. den kurzen Vokal immer einfach schreiben ohne Accent

;

so : man, kan, blez ; und dabei in auslautender geschlossener Silbe

nie den Consonatiten, auch z nicht verdoppeln; wohl aber in inlau-

tender, geschlossener Silbe mit Ausnahme des z, wo wir für doppelt

z, tz schreiben, so : bannen, bokkel. Ferner schreiben wir im

Auslaut immer f, entsprechend inlautendem w, so : faarf, immer

t statt d, wenn das d im Inlaut nicht mehr vorhanden, so : laut,

lenner ; (aber lid, lidder) ; immer ch, entsprechend inlautendem j,

so : birech, birjer (Berge).

II. den langen Vokal schreiben wir

A doppelt

:

1 immer in auslautender geschlossener Silbe; so: haam
(Schinken), baam (Baum); langes i jedoch schreiben wir immer i

weil ii Verwechselung mit ü verursachen würde.

2) in inlautender offener Silbe nur cor ss, ch, weil vor diesen

doppelten Zeichen, obgleich sie einen einfachen Laut vorstellen,

der eiufache Vokal immer kurz gelesen werden müsste ; so : maachen

(machen), geessen (Ziegen). Fortsetzung folgt,

fitterarifdjf |lu»ttätm.

Cercle des Luxombourgeois (a Anvers). Reglement. Anvers (1895).

Held L. i)lav\a, bie s
JJtutter 3>fu, bie Xröfleriit ber >öetrübten, in ib,rem Gma=

benbilbc ju Vuremburg unb fteoelaer. .jUiifhurt »ort M. Engels. iDiit bifd)öflidjer

@enefnnigung. Curemburg. @t. $aulu« (&efeUfrf)aft. 1895.

Biver A. Untere irinfbrannhueine. 3ftre Dualität«-, (Sonfum* unb ^roburrion*-

Serbältniffe. 3roeite Auflage, t'uremburg. V. «üef. 1H95.

Müllendorff K. Do Sonndeg. (Vorgetragen com $errn SJerfaffer am üerf.

2Jcittrood) [ben 15. s3Wai] im ^tefigen v4Jriefterfeminare bei ber /Jeftfeier br« 50iäbrtgen

Jubiläum« biefer Knftalt). öuremburg. $o\. #effort. (1895).

Societis de secours mutuols dans lo Grand-Duch£ de Luxembourg. Rapport
de la Commission superieure d'encouragoment sur la Situation dos societes

de secours inutnels pendant l'annee 189."l. Luxembourg. L. Bück. 1895.

Jahresbericht (flebnter) b es Curemburger i'efjrer:llnterfiüfeuug* ^creinsü. 1894.

Öuremburg. tt. Cücf. 1895.

Pfiips Heinr. 2>a$. Üuremburger l'anb. vjin Söanbcrbud). i)tit «Übern unb
einer Starte, «adjen 1895.

Huppert Pierre. Grand-Duche de Luxembourg. L'enseignoment raoyen
et supenmir. Roeuoil des textos des lois, rrgloments, arretes generaux, Instruc-

tions etc. 1848—1895. Luxembourg. L. Bück. 18%.

Communal-Fonds (Der) Unterjeitbnet : (Sin unabhängiger SV.igermeifler. Cu*
remburg. 3of. söeffort. 1895.
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(iemeindefomts (Der) unb btc Sitbftbien. — Stabt unb Danton (£?rf) an b«
flljfttf. Separat "Äbbntrf ans bor „Sfdjer 3*»nina,". d| anber Hljfttr3oiCria,ri\(lH9.">).

Hostert Maria Michel. Siunbeflimb. (SJefd)id)tIidjcd 2>rama in fünf ?(ftfn.

Kempten. 1895.

l&emtftott.

lieber ba* im ucrflofkncn ^alire oon unferm i<ercin*icfrctär .\>rn.

J. K. Kulm, bcrauögegcbeue *£erf : „Monographie de la Seignourie de

Dudelange ou de Mont-Saint-Jean" (308 Seiten in «rofcCftau» *tx

öüentluiu uod) nadjtriiglid) £>r. Pr. Po tll«-t, ^rofeffor an ber fntljoliitijen

Umücrfität gu ^ömcu, in ber „Revu« bibliographique beige" (9ftr. 3,
5. 12X1 nad)ftef)enbe fteccnfioti

:

„L'liistoiro du Grand-Duche do Luxembourg est intimement unie a celle

de In Belgique. Les travaux qui se publient chez nos voisins ont, des low,

un titre special a etre signales ici. Quand ila »ont, conmie celui-ci, lo reaul-

tat de r««cherehes approfoodiee et qu'ils apportent des renseignements et des

docinnen ts nouveaux, il y a une raison de plus de les reconunander a la

bienveillance de nos lecteurs. Dans son interessante monographie, M. Röhn
a groupe. tous les detail* qu'il a pu reeueillir a dee sources rares sur Porigine

de la commune de Dud.«lange, sur son chäteau, sur ses institutions eiviles

et religiöses, ainsi quo sur ses richessos agrieoles et minieres. Un important

chapitre est consacre a l'lnstoire de la seigneurie proprement dite ; un autre

aux dramatiques evenement* dont la localite a ete le thefttre en 1794, lors

de la seconde invasion francaise. Kn appendice, et ä titre de pieces justifi-

catives. M. Kohn publie quelques documents remarquables, tels que des re-

cords de justice, un denombrement de feux en lt>58, un vieux bail (1764), etc.*

v̂ m 9nfd)luß fjieron teilen wir mit, baß ber Üerfaffer btc ihm norl)

ocrbleibenbcn (Srcmplare bei bireftcr SBeftellung ben sUeretnämiigltebern

junt ermäßigten greife von -.50 $r. abläßt. £cßglcirf)en ntödjtcn mir an

biefer Stelle beionberä bic Aufmcrffamfcit ber .'p.'p. I&ljrer auf bic

bcutfdje Aufgabe btcfeö SHerfcrjenö l)inlenfen, mclrfjc burrh $kjd)ltiß ber

Wroßl). Untcrrid)täfominiffion Dom 4. Oftober 1894 als ^räiniettbuch

genehmigt rourbe. T>cx sJ$rci$ beä hüb|*d) auSgeftarteren beutfdjen $&txt-

cfjen* (120 Seiten in 12») beträgt, bei birefter «cftcllung, nur 75 Gent.

$lnnm pittijrilmujfm

$nx Qkrutjigung unierer ^ereinömitgliebcr unb "Abonnenten, unb

al$ Antwort auf oielfeitigc münblidje nie frf)riftüd)c Anfragen, biene

bie Warf)rid)t, baß nad) CSrfdjeinen ber 9far. 12 (X^cmbcrnummer) ein

Ittelblatt nebft ^uljaltsoer^eic^nif? bem oollftänbigen Jahrgänge ber

„Hemecbt" wirb beigegeben werben.

*L*ir bitten auf« brtnflCübftC alle (Sinfenbcr von 9)?nnu£cripten,

bereit ^cröffcntlicrjung in ber „Hcmeeht" gewüuid)t wirb, bod) immer

nur eine SHattfette beidjrcibcu $u wollen.

i'uremburg. — $rud üon P. Worre-Mertent , Maria 'IfKrcFten'Strafie.
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$trau6Qrgttcn uou bcm i^rrind^orftanbe.

*?lUe vSorvfjponbfii.VMi Itnt ^fitvä^c fmb $tt vidjtftt

au bcn $r&ftbcntrn ober an t)cn Sdjriftfüfjm-

ber (vtcfcüidjnft.

Tic gfaftifaj .iji'ift cifd)cint t» o C I ä u f i g am l.

Jcben SRenate*, 34-*82 Seiten ftorf.

$ttfdfk wirb allen SRiiglirtern grtiti* jugcflellt;

fiiv i){id)tücvciii5QUflcl)öiiflc beträgt btr iätyrlidjc

fttanneutentipreit ftr. 7.f»ü (4M. G).

ÄUc llcdjtc uorbrljalten.

l'ii£Citibitrg, 1. 3(u<iuft 1H95.

lUuilcmcnt
über VI tt t c tin li ii

mit) ^euMjiuifl einer ^ereiiivbibliothef.

Wrt. 1. — Ten ^creinsfafcungcit geiniif? wirb eine StfibUottjef ungelegt,

terra ©cmifciuig allen $erciitöitiitg(ictern jiiftcfjt.

Wrt. 2 — Tie £>crciii$bibliot()et |o(l f)nitprfiid)lid) befielen att? : ft)

Serien über lurcinbnrger 0»kjcf)id)te, Sitterarttt mib ttiuift; 1>i fämt<

tiz*,

,A\'Ai
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liefen oon iulänbifdjcn 3d)riftftellcrn oerfaf?tcn Herfen : e) foldjcn

Slßerfcn, bie im 3 ,,lflnöc gebrueft ftnb ;
d) Herfen über frfjönc ^ittcrafur

unb 35Mffcnfd)aften überhaupt

Ätt. 8. — 2Mc $ibliothef wirb aufammeugcftcllt : a) aus (Hcfdjcnfcn;

b) aus ben im Vlustaufd) erworbenen ßritf^rtftetl unb $üd)ern ;
c) auJ

Herfen, bic auf ^creinsfoften angefdjafft werben. Ucbcv bic flnfdmifung

legerer SÖcrfc cntfd)cibct ber ^orftonb.

Art. 4. — Wie bem Vereine -^gehörigen $ürf)er unb ^cinc^riften

werben in ein eigene* Oicgifter eingetragen. £ie bauten ber 3d)eufgcbcr

refp. bev ±aind)gcfellfrf)aften werben bei aUcn Herfen oermerft ; bei Sin

fäufeu wirb ebenfalls ber v#rci* notiert.

Ärt. 5. — Ginftweilcu ftnb bie ber $ibliotl)cf angehörigeu üBürf)cr,

ütfrofrfnircn, Leitungen unb #eitfd)riften beim ^creinSfcfrctär hinterlegt,

ber, mit ber Leitung ber ^ibtiotljef betraut, and) für bie feiner Cbfjut an

oertrautcu Partien oerantwortlid) ift.

%tt. 0. Wie ausgeliehenen ©erfe werben in ein eigen* ba$u be-

ftimmtes Mcgifter eingetragen, mit Vingabc bes ii>crfaffcrs unb bes Xitclä,

be* üDatuutS ber ^Ausleihung unb ber llnterfd)rift bcS (Entleiher*.

%tt 7. — 3 cocr Entleiher bleibt für bie il)iu anvertrauten i&krfc

haftbar.

WtL H. — ÜWcljr als ^wei itferfe, refp. Öäubc eines» größeren Kerfes

werben einer unb berfelben s#erfon uid)t ^ugleid) ocrabfolgt. Rinnen

üMonatsfrift muffen alle $üd)cr wieber eingeliefert werben; bod) fann,

wenn bis bal)in bas Söcrf von feinem anbern iVfitgliebc oerlangt nntrbe,

eine neue ftrift oon einein ÜDfonat gewährt werben.

%xt. ih — ÜiMrb bas uämlidje ©er! oon oerid)iebeuen ^erfonen

begehrt, fo wirb ihnen baSfclbe in ber Meihcufolge ber Anfragen oerabfolgt.

%rt, 10. — Leitungen unb >}citfd)riftcn werben ntdjt ausgeliehen,

bis ber betreffenbc 3 0, ) rOauO complct oorhanben unb ciugcbunben ift.

Gegenwärtiges Reglement mürbe in ber Wcueral-^crfammluug oom

25. flpril 1895 gutgeheißen unb beffeu ^eröffcntlidjung im ^ereinoorgaue

befdjloffen.

Tu 3d)iiftführer, ^er ^orfifeenbe,

J. K. Kohn. M. Blum.

Une association republicaine ä Luxembourg.

Nous devons a Ia coniplaisauce de M. lo Dr. Paul Eyachen,

Ministiv d'Etatj President du Gouvernement luxeniliour^cois, d'avoir

e"te n-ndu attentif a la picce bi«*n interessant« dont nous f'aisons

suivre une copir autlK'nti<[ue. Ce sont los Statuts d'une soeietc qui,
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sous la domination republicaine, setait etablie dans In ville de

Luxembourg, eapitale du departement des Forets. A ee cju'il pa-

ri» it, cette societe forma it an club de franes-niacons rcpublieains;

tliffcrents articles des Statuts sembleut le prouver. Ce qui con-

firme davantage eette maniere de voir, c'est que les rennions

<le cette societe qui se titrait de „Cercle constitutionnel", avaient

lieu dans une maison appelee jadis „Maison des inarcliauds u
, e'est-

ä-dire dans la meine maison, nie de la Loge, oü encore de nos

jours les francs-maeons luxembourgeois tienneut leurs assemblees.

L'original de cette pieee eurieuse, muni de cinquunte-trois signa-

tures autographes, se trouvc en possession de M. le coiffcur Selincitz-

Roussy, nie de ['Arsenal, a Luxembourg. II est eerit sur papier

libre et colle sur uu carton fort, gr. in folio. L'eeriture est cxtiv-

memeut bien soignee, mais beaucoup de siguatures sont illisibles.

Cependaut il a beaucoup souttert par les avaries du temps et par

des persounes etourdies qui ne savaieut pas en appreci<*r la valeur.

Si nous sommes bien instruit, le beau-pere de M. Sclineitz-Roussy

a, dans le temps, acquis cette piece avec d ar.tres paperasses, k

l'oecasion d'une ventc faite ä la maison Graas-Elter. Sur notre

demaude, appuyee par la recommandatiou de M. le Ministre d'Etat,

le proprietaire aetuel nous a tres gracieusenient communique ce

document, avec permission d'en prcndre eopie pour la faire pa-

raitre dans l'organe de notre societe. Nous profitons de cette occa-

sion pour teinoigncr publiquemont nos plus sinceres reinerciinents

ä MM. Eysehen et Selineitz-Roussy.

M. Blum.
Voiei maiutenant le texte de cette piece; :

Cercle constitutionnel de Luxembourg,
Departement des Foröts.

Tonte societ' particuliere, s'oeeupant de questions politiques, dans la-

quelle il serait profHs.se des principes contrairos a la Constitution republicaine

du Pouple Francais, sera fernu'e ; et ceux de ses membres qui auraient pro-

fess6 ces piincipes sernnr poursuivis et punis conformeinent a la loi du 27

Germinal an IV. — Art. XXXVII de la loi du 19 Fructidor an V.

( hapitre I««-.

Etablissement de la Societe.

Les Citoyens rcunis a la maison dite ci-dovant Xfaisoti des ."Ifarchands

forment Nitre oux un cercle constitutionnel ou une Society particuliere.

Chapitre 2o.

But de la räunion-

1. Toutes questions politiques, littcraires, de sciencos et d'arts. ainsi que

celleB qui pouvent eelairer le Gouvernement dans sa marche, repantlro les

principes de la liberte, epurer 1'esprit public, instruire nos concitovens et
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lour faire aimer la republique, tel est lo but de lctablissemcnt du cercle

constitatlonnel.

2. L- s söanees snnt particul irres.

Chapitre 3«..

Ordre et police des söanoes.

1. La societe. so reunit reguliercmont trois fois par decad.s snvoir le 'K

le 6« et le lUe jour, a six heures du BOir.

2. II pourra y avoir des seances extraordinairos.

ö. Le ho in de maintenir l'ordre est confie i un directeur, qui sera nomine

au commcncemcnt do chaquo seance.

4. En cas qu'une seance extraordinaire soit necessaire, le directeur de

la derniere seance devra en etre averti, et en cas d'abaence, celui qui l a

prceede, et demeure cliargt'; de faire convoquer.

5. Le directeur veille a ce quo chacun parle a son tour.

G. Tont inembre qui a quelque chose ti dire ou a repondrc lui domandera

la parole et le directeur ne peut la refuser k personne.

7. Si lo directeur veut parier lui mome, il demande la parole k l'assem-

bleo et dans ce cas le plus ancien d'age remplit ses fonctions.

8. Le directeur rappelle k l'ordre los interrupteurs.

9. S'il arrivait contre toute vraisemblance qu'un menibre presentAt

ivre, le directeur l'avertit fraternelloment de se retirer.

10. Celui qui professerait des principes contraires a la Constitution de

l'an troisiemo sera rappele ä l'ordre par le directeur; s'il persistait dans le*

meines principes, la parole lui sera öteo, et si dans une seconde seance il

manifestait les meines sentitnents, il sera raye, du tableau des meinbres du

cercle.

11. Le.s dispositions de l'article preeedcnt miront lieu k IVgard dt» eeux

qui so permettront des personnalites.

12. Personne ne pourra fumer, manger ou boire dans la »alle des reuuions.

Iii. Aucun inembre no pourra eiltrer en armes, avee canne ou bäton dans

le lieu des st-ances de la societe ; il les deposera dans le cabinet a cot'*.

14. Le t'tre glorieux de citoyen s era le seul en usagc parmi les meinbres

du corcle.

16 Celui qui se »ervirait de 1 epithetho de Monsieur sera reprimande

fraternelloment par 1«< directeur.

Chapitre 4*.

De radmission.
1. Nul n'est admis dans la salle de la societe s'il n'est inscrit sur le

tableau des mombres et chaque inembre est invite «le n'amener avec lui

personno qui n'y soit point inscrit.

2. Tout citoyen <fui desiro etre membre de la societe, en f.iit sa demande

par ecrit ; et il est fait lecturo de cette demande ä la premiero seance.

3. Ce n'est qu'a la seance suivante quo l'on procedera k l'admission du

candidat, ot apres que le directeur a fait do nouveau lecture de la demande.

4. II no s'etablit aucune discussion sur lo compte du candidat.

5. Les jours d'admission, la reunion devra etre composee de la inajorite

des meinbres domicilies dans la commune de Luxembourg et le candidat

reuiiira lea trois quarts des boules blanche», tgaux aux trois quarts de«

meinbres presens.
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6. Lo c'.toyen admis depose ce qu'il juge ä propos entre les mains du

tresorier pour contribuer aux frais et an maintien de l'etablisseinont.

Chapltre 5°.

Finances.

1. Le eercle constitutionnel a un tresorier clioisi au serutin et ä la ma-

jorite absolue des suffrages.

2. Le tresorier est chargd d'aequitter sur l'argent depose* entre »es mains

les depenses, lesqnelles se divisent en ordinaires et extraordinaires.

3. Les ddpenses ordinaires consistent dans Ks frais de »alle, de chauf-

fage, de luiniere, de journaux, Bulletin des lois, papier, pluuies et enere.

4. Les depenses extraordinaires consistent dans les frais d'impression,

d'ameublement de la salle et de tout ce qui peut contribuer au maintien de

l'etablissement.

5. Chaque inembre donnera quarante sols par mois qui seront toujours

payes d'avance entre les mains du tresorier. Si cependant il se trouvait dans

la societe. quelque membre auquel scs facultas ne pennettaient pas de donner

quarante sols, il ne donnera que ce qu'il croira pouvoir donner.

6. Le tresorier presentera chaque mois l'etat des recettes -et ddpenses.

7. Le tresorier est en meme temps commissaire de la salle.

8. Toutes les depenses se font ordinairement par le tresorier, rnais celles

au-dcesus de trois livres seront signe>s par deux des plus anciens d'Age.

9. Ancune depense extraordinaire ne pourra avoir Heu qu'au vteu des

trois quarts des membres presents qui doivent etre au dela de hnit.

Dispositions speciales.

1. Le Cercle constitutionnel consigne dans un rcgistre lo sujot de ses

recettes et de ses depenses.

2. Les discussions et leurs resultuts ne seront point inscrits.

3. Si la societe juge k propos de faire imprimer quelquc cliose, ce sera

toujours sous lo nom de l'imprimeur

4. Le Cercle constitutionnel ne recoit point de reclamation orale; mais

tout membre peat faire connaitre en enveloppe particulieic tout ce qui con-

cerno l'objet de la reclamation k faire.

5. La plus grando discretion est rf commandec aux membres du Cercle

coustitutionnel sur tout ce qui s'y dira.

6. Le Cerclo eonstitutionnel n*et..nt pas seulement nne soeidte politique,

mais encore d'instruction. et commo il est aiu*si utile qu'interessant de con-

naitre les succes des armers rdpublicaines ainsi quo des lois qui en emane-

ront et tout ce qui se passe sur tous leg points de la Kepublique, la societe.

tiendra divers journaux ainsi que le Moniteur et le Fonctionnaire.

Le tresorier est charge de s'y abonner.

7. La lecture des journaux et du Bulletin des lois se fera toujours aussi-

töt la srance ouverte et la lecturo est faite par un membre quo le directeur

uommera ä reite fin.

K. Le sort des mallieureux devant interesser tous les bous republicains,

la societe pourvoira k ce qu'il leur soit distribud chaque mois quelque se-

cours, et pour cet cftet eile organisera toutes les deeades uno eollecte dont

le montant sera remis entre les mains du tresorier, lequel conjointement avec

les deux anciens d'age, le n'partira d'aprös l'intention du Cercle.
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(Salvent bü gig::atur«'H.)

(Sign«' :) Höwelman, Ileilbrunn, Gelle, Denis, Mittler,

Dutreux M., HelJenstein, Bouchon, Leder,
(rillet, Fr. Scheper, J. Kune", Wolanecque. J.

Caricher, Malloy, Deitert, Pouplier. Houze, .T.

Augustin, F. Ferron, Letuche, Duverger, .Su-

schenski/, Umhöfer, Cercelet, Morand, Goury,
Massart, Dnritu, Clement, etc. )

~*~S

OScfdjiditliriKr prklilh*
auf bic im Wrufifji-r^tlmm Sugctnburg bifyev crfd>tettettm

3«?ttungett unb ^eitfrfjrifteit.

XI.

Memorial legislat i f et administratif da Grand-Duche de Luxembourg.

<&cfct?gctmttgd- ttnb &crttmUunflei=9Jicmorirtl t>c# Wro^
$evioQtt)um$ Sttgctttburg.

($ortfct<ung.)

SMcfcm föniglirf)cn ^Bcfc^iuffc uom 9. UMära 1832 folflt umnitlclbar

ber nact)ftct)cnbc

:

9}cfrf)lu$ bcr ßommiffion bc* Okucrnl-C^ouDcrnemcnte bc3 (Mrofv

f)cr3ogtf)ums , bctreffcub bic iUou^icljung bc* Dorftctjenbcn föniglidicn

5Bcfct>Iuffcö.

(HÜgcm. fladnu. 9ir. 42. - 1882. - 2te 2tbU)cilunfl.)

ihircmburg, bcn 20. sJMärä 1832.

£ic (Sommiffion bcs (Mcncral4>}ouDcrncmcntö bcö (Mrojv^cräogttyums

;

sJ?ad) (Stnftdjt bcö &önigUd)^rofit)cr5ogUd)cn ^cidjluffcs Dom 9tcn

laufcnbcn Womit*, s^r. 3, in betreff bcr SMnnntmndjung bcr C^cfcuc

unb gkfötäjfc bcö SonDcran* im ©ro§ .'ocr^ogtljuin ^uremburg,

$cfd)licfU

:

^Irt. 1. Vk für bas> (^otV.ftcraogtljum i'urcmburg feit bcr, burd)

föniglirfycn 53cfd)luÄ Dom 81. X^cmbcr 18.-M) beftimmten Trennung bcö

ttönigsreid)* bcr Stticbcrlnnbc crlaffcncn unb fünftig gu crlaffenben Wc^

fefcgebimgS Elften unb Scfölfiffc 3r. 2)Jajcftät bes «bnigc^roß^erjog«,

foUctt, um Dcrbinblid) 31t fct)n, in Ofcmäjtyctt bes oben angeführten fi>;

niglidjcn iöcfdjluffc« Dom 9tcn btefe*, in bas 4.HTiDQltungö= sJ)(cmorial

ctngcrücft locrbcn.

Slrt. 2. ^a* Memorial f oll $mo Abteilungen erhalten
;

bic erfte

für bic Elften bcr gcfcfcgcbcnbcn unb DoU^ietjenbcn Wcnmlt ; bic ^ocitc

1) Nous n'avons «"opu' que I«>b Signatare« quo nous somines parvenu ä

dechiffrer, um- grando partio en «'tant al »uluinont illigiblefi tant a cauav «le

l'encre pAlo qu a cause «les traits eflfac«.^.

I
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für bie Elften ber ©eneral^errooltung unb für anbere autorifirte Gin-

rücfungen.

Slrt. 3. ^-ür jebe Slbtljeilung mujj eine eigene iDJateriemXafcl üerfapt

merben.

£ie Goinmtffton be« Wenern(-(Monüernetnent$.

(ge^.) Ston ©oebcefe.

X'urd) bie (Sommiffion,

ge
(v) (Helle, (Mcneral^efretär.

s32r. 1 enthält aufter bieien beiben angeführten 93efd)lüffen norl) 18

onbere „Elften ber gefefegebenben nnb boft&tefyenbetl (Memalt" oont 17.

3uln 1830 bis gum 7. Te^ember 1831 (etnfd)ließUd)), meldie bereits

im früheren Hieberlänbifdjeu „StaatSblntt" ücröffcntlidjt morben innren.

3n ben folgenben Hummern foninten nad) ben „Elften ber gefejj-

gebenben nnb uoll^ieljcnben Weronlt" ftetä bie „i^erroaltungö^(ften ,,
.

Anlage nnb ftormat fiiib unueränbert biefclben mie im „Memorial

administrativ"

3afjrgnng 1832 ^öt)lt im «nn^en 12 Hummern (Hr. 1 unb 1—11

Ittel.) nnb umfaßt 132 leiten (pet. in 4°) in fortloufcnbcr (Seitental)!.

•Jahrgang 1833 $äfjlt 4 Hummern mit (int $an*en) 32 leiten.

Jnln-gang 1H34 f)nt 9 Hrn. mit 72 Seiten, 1H35 enblidj 8 Hrn.

mit 88 Seiten.

3n ben Jahrgängen 1832—1835 einid)Iieplid) finben mir gleie^fam

als Titelblatt eine „Table alphabetique des matieres contenues au

Memorial legislatif et adruinistratif du Grand-Duche. Depuis le NJ

1 de 1832 jusqu'au N° 9 de 1835 ou depuis Ja ertation du Me-

morial lepslatif et administratif jusqu'au 31 dicembre 1835, —
fllptiabetifdier Jnfyalt beü CvkfefcgebnngS unb ^eniniltimgS 3Wemorial3

bes Wrof^er^ogttjume. äöon Hr. 1 be* Jahres 1832 bis Hr. 9 beS

Jabres 1835, ober uon ber erften (*rrid)tnng bcS W e ) c g c b u n g §
unb sl* e r w a 1 1 u Ii g S » 992 e m o r i n 1 s bis ben 31 . Te^embcr 1835.

— Luxembonrg. De rimprimerie de J. Lamort, Place d'armes."

£ie Jahrgänge 1830 -18.*{8 finben mir mieber nereiuigt in einem
Söanb mit bem Xiulblatt : „Memorial legislatif et administratif du

Grand-Duche de Luxembourg. Antikes 1830, 1837, 1838. — (Me=

feugcbinig* unb ^ernmftuugs iOfeinorinl bes Wroflljerjogtlnims £ureim

bürg, Jaljre 1830, 1837, 1838. Luxembourg. De rimprimerie

de J. Lamort, Place d'annes. — Und) für biete brei 3 a ^rQÖ ,l9 e & fi

ftclit nur eine „Table alphabetique des matieres contenues dans

les numeros du Memorial legislatif et administratif du Grand-Duche

de Luxembourg, qui ont paru pendant les annees 1830, 1837 et

1838.» — Jalirg. 1830 joljlt 9 Hummern (80 Seiten i, 1837 säf)lt 0

Hummern (84 Seiten) unb 1838
(

:äl,it 12 Hummern (104 Seiten).
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Mr. 3 bcs ^oljrgangc^ 1836 cntljält einen auf bas Memorial bc-

^iiglidjcn ttöniglid) (Mronljcr^oglidjen ^8cfef)tuf^ (com 10. April 18W,

SWr. 7) ^lir SBoU^ie^iing ber bie ®crid)t« Pflege betrrffenben Vorfdjriftcn

nnb Verfügungen , beni mir SRarijftefjenbcl, als nieljin gcljörig, entnehmen:

©ir, 3Btü)c(m, uon (Rottes (Knaben, &önig ber Wcberlanbc, ^rin.i

oon Cranicn^laffan, Wroßljer^og oon tfuremburg, :c. 2c !c.

.fraben für nötlng cradjtct, bie Ärt nnb SBeifc näber 51t bcftimincu,

mic Uniere, ben inner« X>icnft ber Wcrid)tSbcl)tfrbcn betreffenbe tkv>

fügungen jur ttcnninij?, fomof)! ber ridjtcrlidjcn ^cfjörbcn, als ber ein

frfjlagcnbcu 9)JagiftratSpcrfoncn gebracht werben follcn ;

>)\\ bicfein ^nerfe oerorbnen &Mr bafjer l)icrburd) ^adjfolgcnbc*

:

Art. I. Wie Vorfd)rifteu nnb Verfügungen, mcld)e, obglcid) fic

5unädjft fid) auf beu inneru ^ienft ber ftcricfytsbcfjörbcu nnb ^erfonen

besiegen, bod) auri) für baS ^nblifmn oon Jntercffc finb, follen burdi

(Sinrncfung in baS ^crorbmtugS nnb $rrroaltung£b(att pr öffcntlidjen

Jftcnntnif? gebrad)t werben, unb erlangen l)icrburd), nad) Ablauf bes in

Unfenu $cfd)luffc v>om 9. 3)lär£ 1832, 9?r. 3, fcftgcfcfctcu Icrmince,

gefe^liri)e Kraft.

Art. 2. Vorfdiriften unb Verorbnungcn bagegeu, weldje für bas

^nblifnm int Allgemeinen fein ^utereffc haben, weil fic nur als befon

bere ^nftruftionen ben innern 3>ienft einer ridjterlirijcu 23ef)örbc ober

eine (>}cridjtSpcrfon näfjer beftinnueu, bebürfeu ber (S'inrücfung in bas

Verorbnunge- unb ilH'rmaltuugsblatt ntrfjt, fonbem ber ^räfibent ber

McgicrungS (iommiffion l)at bicfclbeu, in feiner (Sigcnfd)aft als Gfjcf bes

Juftijiociens, in einer beglaubigten Ausfertigung an ben sJ$räfibcutcn

ber Werid)tobel)örbe unb au bas öffentliche 3Minifterinm bei berfelbcn,

ober nenn bie Verorbnung lebiglid) beu ftienft einer für fid) ftetjenben

(^eridjtflpcrfon betreffen follte, and) au biefe, mit ber Aufforbcrung 31t

überfenben, iljm ben Empfang berfelbcn anzeigen.

£aag, beu 10. April \H'M\.

Unters. Wilhelm.

Auf «efcljl bes Königs, Unter;,. Stiffi.

Jyür glcid)lautcubc Ausfertigung,

Ter gel)cimc Mcfcrcnbar deiner lUfojcftat für bie

^uremburger Angelegenheiten

,

ige.vi Stitft.

Jahrgang 1839 Ijat mieber fein eigenes Titelblatt unb feine „Table

alphab&iqne tl<*s matiurcs etc." (fran^öftfd) unb bcutfd)i.

3)üt s)lr. ö bcS ^aljrgaugS 1839 tritt bie bcutfdjc 3prad)c im

Titelblatt unb in beut „Alpljabctifdjcu Verscidjnin ber Wegen

ftänbc" mieber in ben Vorbergrunb, mätjrenb bis baljin ftets bic fran=
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«Vofifdje 3prnri)c \)orl)crrfd)tc. Und) enthält bic erfte (iolouuc jefct ben

bcutfdjcn Icrt, roäfjrcnb früljer ber fran/,bfifd)c bic erfte 3tcllc bcau-

fprudjte. (£nblid) ift icitbem ber bcutfd)c Xitel umgeänbert, roänrcub ber

f ran,;öfifd)e ber nämlidjc blieb, (ir lautet:

XII.

$fc$ertt>altittig3: uttb $erorbttttttg£blatt t>c# Wi unhi-r loflttjstmd

gtigembiirft.

Memorial Hgislatif et admüiistratif da Grand-Dnche de Lnxembonrg.

£>icfe Umänbcrung fnnb ftatt nad) beut fluetritt be* (General*

^ifutenanteö üoh Mocbccfe, Sßrnftbcnt ber cgieruugs^oiumiffiou oon

^uremburg, unb beut 9Cnit«antritt .fraifcnpflug«, bc* tSlicf* bc* Giml*

bienftc«! im törofcfjcrsogtljHin ^uremburg.

£as ftomiföfte aber ift, baf? bas Titelblatt im Jaljw 1*40 norij

lautet: „$cfc£gcbung9 unb s^crroaltungs llMemorial :c.", nniljreub 1 H41

baefelbc nneber umgeänbert ift itt : „^crorbuuug* uub iHcruialtungsblatt

je", bie einzelnen Hummern aber beu litcl Imben, nie mir itjii sub

XII angegeben, ^in ^al)re 1 842 inbeffen fiub Titelblatt unb Ucber=

fdjrift ber einzelnen Hummern glcidjlautcnb , rote angegeben (N° XII).

3n Wy. 49 (3. ,")78—579) finben mir uadjftcljcnbcn

8efd}(uS Dom '2-2. Cftobcr 1842, in betreff ber Art ber ©efamiiitiadjutig

ber Wefc^c

:

j

$i?ir, iiMllielm IL, oon (Rottes (Knaben, König ber "Jiiebcrlanbe,

|

iJrinj oon Crauieu Waffau, WrojHjarjOfl oon ^uremburg, :c., :c., :c.

j

^abeit,

1 9iad) CSinfidjt ber ^orfdjlägc be* fliegierungs Kollegium* oom 14. b.

! SMt*. s)lx. 9.VX> Journal,

I ^efdjloffcu unb bcfdUicfKU, luie folgt:

|

?(rt. 1 . 3Nc unter bem Miauten bcs< ^>crorbnunge unb i>crmaltung$*

|
blatte* befannte Sammlung foll al* officicUcs* Journal für bas (Mroj^

I Ijer^ogtljmu gelten, unb namentlid) alle aus Uuferer fouueräuen $emalt

! fliefwnbcn Mite ber Wefcfegcbung enthalten,

j

Slrt. 2. Tic Vletc ber Wcicfegcpung uierben in beut ganzen Umfange

bc* Wroj?f)cnogtl)un:s, fobalb als brei freie Tage nad) iljrcr (Sinrücfung

in ba* SMatt ucrfloffcu fiub, uerbinblid) , wenn fic nid)t einen für^ercu

ober längeren Zeitraum beftimmt l)aben.

T>ic (Sinrücfung in ba* Memorial wirb burd) eine, oom Weneral;

3eerctär beä Regierung* (lollegiiimö Ijiuter beu üct git fcfecnbc #cfd)ci*

nigung couftatirt, unb in ein hierfür beftimmtes ilicgiftcr eingcfdjricbcu.

?lrt. TMc Wümmingen ber oorftel)enbcn Slrtifcl finb anroenbbar

auf Unferc ttönigl. (^rof?r)cr;,ogtirf)cit $cfrf)lüffc unb auf bie Reglement«,

locldje bic allgemeine s^ermaltung betreffen, loeuu biefclbeu auf Unfern

Öefcljl in bas iWcmortal eiugerücft loerben.
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flrt. 4

Unfcr Wouoerncur bcsei Wrojtycrjogtbums i ft mit bcr Vlusfünrung

bes gegeinvärtigeu Vcidjluffes beauftragt, welcher in ba<? Verorbnung«

uub Vcrwaltungsblatt cin^urürfen ift.

ftaog, ben 22. Oftober 1842.

C*c;y , Wilhelm.

Jür gleidjlautenbc Ausfertigung

:

£cr 3taat€tfaii5lcr par interim,

(@e$.) von Blochansen.

Unter'm 24. SDtörj 1849 fanb fiel) £crr Ulocling, Zentral Abnü:

niftrator ber (Mcmeinbc Angelegenheiten, bewogen nad)ftel)enbes „Ütunb

[cfjrriben an bie Herren Vürgermciftcr uub 3d)öffcn, bc^meefeno, bap

bicfelben regelmäßig ba$ iDfcntorial ben Wcmciubcrätfjeu ntitt^eilen",

erraffen

:

Suremburg, ben 24. W<\v*a 1849.

Steine Herren

!

3d) Ijnbe Vcridite erhalten, aus* meldjeu Ijcroorgeljt, baf? in Dielen

ftemeinben bie Vorftänbe ben Wemcinbcrätfjen nur biejenigen Verfügungen

uub ^nftructiouen luitttjeiten , meldje fid) bireft auf bie |ur Scroti

fd)laguug ongefefeten Ctfegenftänbe beuchen, jo baf? ben x
JO?itgliebern alle

bie abminiftratioen SWanntmadjungen frentb bleiben, wcldjc nidjt bie

auf bie lagcsorbuung gefegten fragen betreffen.

ift inbeffen oon *i*id)tigfeit, baf^ bie »JWitglieber ber ftemcinbe

röttje oon ollen in bas Memorial eingerürfteu Wefelen unb Verfügungen

In fortloufenbcr ttenntnin erhalten werben.

^d) erjurije bol)er bie Herren Öürgermetfter uub 3d)öffcn, bem

®enwtnberatl)c regclmäfng bie Wummern bcS Üttcmorinls uor^ulegen,

weldje in ber $ctt oon ber einen ,ytr nnbern Sifeung crfd)cincn, uub

[ebelmal bie Aufmerhamfeit beffelben ouf bie Seftintmungeu $u rieten,

weldje näheren Vc
(
vtg auf bie WcmciubcVermnltung Ijnbcit.

Vei ber elften, nod) beut Empfange biefe* i)iunbfd)reiben* folgerten

©ifeung ftnb alle dummem mit^utljeilcu, weldjc feit bem 1. Januar b.

^. erfdjienen finb.

£er Wcueral-Vlbmiuiftrator ber WemetnbeAngelegenheiten,

(Wcj.) Ulveling.

Von Anfang feines Csrfdjeiuens war bas Vlatt gebrurft morbcii bei

Lamort 3oljn ^snfob ) ^uerft in ber ^oriminer ^Hbtei, bann auf bem

Sßarabcplafcc, bio 511m ^aljre 1862, wo mir in 9er. 47 311m legten

SDral biefc finita gefunben. Am 3d)luffc ber ")lr. 48 (uub aud) auf

bem Titelblatt }tttn gangen ^abrgang) figuriren 511m erften iWal bie

^ortc : „Xriirf oon V. Vürf in i'uremburg". Von s
)lv. 49 an ift fdjon

hinzugefügt : „Vudjbrutfer uub Vudjljäubler."
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^m ^afjrc 18.~>4 ftopcn mir auf eine llmaubcruug fomoljt bes 2itcl£

öle aud) ber Anlöge be« Werfest. 3\ts \">aiipttitc(C>lott erhält ciufad)l)in

ben Tanten

:

XIII.

Memorial be$ (tirolerbo$t\)um$ tfiirembitrg.

Memorial da Grand-Dache de Luxembourg.
-Tic SRrn. 1—47 inelnftöc tragen nod) bie frühere Vluffct>rift. 6ctt

bem 1.
sJMai 1854 crfcfjetnt bas 3}latt in jn>ei getrennten flbthcilungen,

melrfie beibe ihre eigene Shimcrirunge^ahl nnb Seitenzahl tragen. 3»
SBejug auf biefe Uinänbemng merben mir in Oir 1 oom l.üMat 18;">4,

(S r ft e r 1 1) e i l , benachrichtigt, wie folgt

:

ft8mfi(.*&roffyerftOfl(. Öffölut uom 20. flpril 1854, betreffeub bic

•Verausgabe bei Öcrorbmmgs* nnb Vermalt ungSblatte««

Üt>ir Wilhelm III., tmu Worten Wiiabcn, Monig ber }iicbcrlanbc,

$ring uon Cranien s
)iaffau, ftroftherjog uon l'nreiiiburg, ic. tc. ic,

fabelt

;

Wad) (siniirht ber Aiöiitg (^roH()cr^oQliei,en öeföluffe Dorn 0. U)car3

1 8vi2 nnb Dom 22. Cftobcr 1842;

Huf ben 3krirf)t liniere* (ionfeils ber (General flbminiftratoren
;

^cfdjloffcu nnb bcfd)licficn :

flrt. 1 . £a$ ^crorbmtngc' nnb ^crmaltungtfblatt bes Wrojifjcr^og^

tbum« Vurcmbnrg folf fünftig in ,>mei ocrfd)icbcucn $lbtl)cilungcn er*

frijeinen. Tie erfte, alä ©efe|btatt, ift beftimnit ^ur amtlichen
s$cfannt

ntad)ung ber (^efefcc nnb ber itfcrmaltungö Mete uon allgemeinem ober

bnuernbem ^ntcreffc. Tic ^meite mirb enthalten bie ^crmaltung^Stctc

uon örtlid)ent ober uorübcrgchcnbciu ^nterefie, bie ^nftruetionen, JHunb-

fdjrcibcn, ^efanntinadjnngen nnb Stufigen, nnb bie ueridjiebenen Wit

tljeilungen, metdje bie il*crmaltung an bie iflemorjncr bes t*anbe£ ergehen

511 laffen, für nüfelirf) Ijält.

Ärt. 2. diejenigen ttönig (^rof^her^oglidjen Chncnunng^iöcfdjlüffc

nnb biejenigen
N
.i*crmoltungs! Ortete , meldje nirijt allgemein für alle SBc

roorjncr uon ^ntereffc finb, folien nur im Vlus^ugc mitgetheitt merben,

c$ fei benn, bon bic mirfltd)c (Siurücfnng bcrfelben befonbers borgte

l'djriebcn märe.

Slrt. •>. Ter Sag ber Ausgabe bc£ 'JOccmorials am .*pauptortc beä

Wroilher^ogthnmS mirb bnrd) bn3 2)atitm fcftgcftcllt, meldjes« fidj an ber

2pit<c bc£ glattes* befinbet, nnb mcld)c3 in ^c;,ng auf alle in baöfclbc

cingerüeften Ufte au bie 8tcllc ber im ?lrt. 2 bes ^cfdjluffcö uont 22.

Cftobcr 1842 oorgcfrfiricbcncn ^efeheinigung tritt.

flrt. 4. £as SWeinortal foll ba? Mönig ©ronhcr^oglidjc Wappen

trogen.

Strt. 5. Da« Hicinorial foll periobifri) an l)icruäd)ft 31t beftinuneubeu
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geityitnttcn , imb jcbcsmtal crfc^ciitcit, wenn c* bic ©fbiirfniffc bc$ öf

fcntlidicn DienfteS erf)rifrf)cn.

Urt. ü. linier Gonfcil bcr Wcncral ^bminiftratorcn wirb bic Söc^

bingiiHöcn unb üHittel bcr Verausgabe bes Memorial« burd) ein flleaje

ment beftimmen.

flrt. 7. Unfer «eneral Slbminiftrator be* Jnncrn ift mit bcr Holl*

giefjung biefed ^cfrf)Iu|K* beauftragt,

»aag, ben 20. «prU 1894.

ftür b«n Alönig^roffye^og

,

befien 3tattl)altcr im ftrojtytrjogtfjum

,

(C&t£.) Heinrich,

$rin£ bcr iWcbcrlanbc.

(ftortfefcung folgt.) M. Blum.

_f*~|

Johann der Blinde
in seinen Beziehungen zu Frankreich.

Fortsetzung V.

Di« 1 Bande, welche das französische und das Luxemburger

Herrscherhaus vereinten, sollten bald noch enger geknüpft werden.

Gutta, die zweite Tochter Johanns, war anfänglich dem Sohne des

Königs von Polen, namens Loketeck, zur Gattin bestimmt gewesen,

dann nacheinander dein Marquis Friedrich von Meissen, in dessen

Hause sie sogar ein Jahr verbrachte, dem Grafen von Bar, Ludwig

von Baiern, dem Sohne des Kaisers, und Otto von Österreich, je

nachdem die Beziehungen ihres Vaters zu diesen verschiedenen

Persönlichkeiten durch politische Rücksichten sich gestaltet hatten.

Allein die göttliche Gnade, heisst es in C/ironicon aulae regia*, 1
)

hatte Gutta oder Bonne zu etwas Höherem bestimmt.

Bald war ihre Vermählung mit dem Herzog von der Normaudie,

dem Erben der Krone Frankreichs, beschlossene Sache. Gutta hatte

damals sechzehn Jahre und war von seltener Schönheit. 2
) Johann

1. S. 83.

2. In la Prise d'Alcramlrie schildert Wilhelm von Maehault sie wie folgt

:

„Li roif Jehans (Jean II, roi du France) dont Dieu* nit 1 Arne,

Ot espost^ la ineilleure damo

Qti'on peiist trouver en ce monde,

Car d'orgueil es»ti»it pure le monde.

Et ant qu'omjue nature donne,

De liifii, ce fut inadame Bonne,

Bien le scay, car moult la servi,

Mais (Hiques si DOnne ne vi,

Fillo fust dou bon roy de Behaign»«,
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begleitete seine Tochter nach Meliin, wo der Herzog von der Nor-

niandie, im Monat Mai des Jahres 1 332, mit ihr verheiratet wurde.

Im Monat September desselben Jahres, am Feste des hl. Michael,

schlag der König ieinen Sohn in Paris zum Ritter. An den Fest-

lichkeiten, die bei dieser Gelegenheit gegeben wurden, nahm auch

Johann, der Schwiegervater des neuen Ritters, teil.

Dann fftsste der König von Böhmen den Entschluss, wieder

nach Italien zu reisen, wo sein Sohn Karl ehrenvoll seine Stellung

behauptete. Er begab sich jedoch zuvor nach Avignon, um dem

Papst von seinen Absichten zu sprechen. Muratori nimmt an, es

habe sich um die Absetzung Ludwigs von Haiern und die Unter-

werfung Italiens entweder unter das französische oder das luxem-

burger Herrscherhaus gehandelt. Der König von Frankreich be-

günstigte nach besten Kräften das geplante Unternehmen : er lieh

Johann hunderttausend Gulden zum Anwerben einer Armee und

stellte ihm ausserdem achthundert ausgezeichnete Ritter zur Ver-

fügung : ein flnretto <li ottocenti coralieri scelti. l
) Allein der frühere

Sieger muBste bald einsehen, dass die Gesinnungen der Italiener

ihm gegenüber gänzlich geändert waren. Zwar hatte er auch noch

jenseits der Alpen treue Freunde, er hatte noch verschiedene feste

Plätze inne und verfügte über ein auserlesenes Heer, dennoch ver-

Hüchtete sieh sein einstiger Ruhm wie Rauch : evanait ut fumu*.

Nicht eine einzige ruhmreiche That zeichnet dieses Unternehmen

aus. Aller Hilfsmittel cntblösst, verlies» Johann Italien, sobald der

Winter nahte. Der Dichter Petrarka verzeichnet die Gefühle des

Hasses, welch«' seine Mitbürger gegen den Böhmenkönig beseelten.

Er schildert die Gallier als Sklaven und Barbaren, der König von

Böhmen selbst wird als Barbar hingestellt, der sich in einen Schafs-

pelz hüllte. 8
)

Bevor jedoch Johann Italien veiiiess, unterhandelte er mit den

(Jui hVt son fi's roi d'AIlemaigno

Kt i mpereur par sa vaillancc

Kt par son snifl et sa pradenet«.*

1) Villaiii, X, Kap. CCXUI.
2) And«*»« urteilt jedoch derselbe Schriftsteller in der Abhandlung de

Itemediis utriitsque fortunae, üb. II, dial. XCVI, d»> coeeitate, wo es unter

anderin heisst : „Duces suos clara voce cmpellans : dirigito ine, inquit, oeius

in eam partein ubi rex hostiutn est ntque omne robur exercitus sui
;
quod

enm inoeati et trepidi fecissont, ille equo stitnulis adacto oo se proeipitem

dedit, quo spectaro alii, ca< cumque oculis prosequi vix audebant, ubi cum

fortUsima hostium acie nun fortiter modo sed honorifiee pugnans mit. Kein

narro notam omnibus, sed inandata sit litteria, oblivio perituram, et quod

oro, gloriae viri fortis obfuit visu earuisse, nisi ut quem virtus et natura

mirabib in fecernnt stupendum caccita» faeeret.
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verschiedenen Parteiführern, um ihnen die Oberherrschaft ihrer

Städte wieder abzutreten , dem Hause Rossi verkaufte er Parma,

dem Hanse Fogliano die Stadt Reggio und dem Hause Pii die

Stadt Modena. Lukka trat er im Oktober 1334 dem König von

Frankreich ab; der letztere Akt wurde jedoch als nichtig erklärt,

weil Robert, König von Neapel, dagegen Einsprache erhob. Nachdem
Johann seinen Sohn mit der Regierung Böhmens betraut hatte, kam
er selbst im Monat Oktober 1333 nach Frankreich zurück. Danach

nahm er recht thätigen Anteil an der Fehde, die der Graf von

Flandern und der Herzog von Brabant wegen der Stadt Hecheln,

gegen einander führten ; der Friedensschluss erfolgte zu Cambrai

am 2. August 1334. Im Monat Dezember desselben Jahres trat

Philipp von Valois dein König von Böhmen die Herrschaft Mehun-

sur-Yevre sowie einige andere Schlösser des Erblelms Berri ab,

und zwar gegen eine Rente von viertausend Pfund, welche Karl

der Schöne dem Grafen von Luxemburg verschrieben hatte.

Johann, der um diese Zeit achtunddreissig Jahre zählte, dachte

an das Eingehen einer zweiten Ehe ; seine Wahl fiel auf Beatrix

von Bourbon, die Enkelin des hl. Ludwig und Tochter des Herzogs

Ludwig von Bourbon und Marias von Hennegau. Beatrix brachte

ihrem Gatten eine Rente von viertausend Pfund mit. Seinerseits

vermachte dieser seiner Gemahlin ein Leibgedinge von sechstausend

Pfund ;
desgleichen wurde beschlossen, falls Kinder dieser Ehe

entstammen sollten, würde diesen die Grafschaft Luxemburg,

die Herrschaften Durbuy und Poilvache, das Marqnisat Arlon.

sowie alle Güter, die der König von Böhmen in Frankreich besass,

als Erbe zufallen.

Dieser Heiratsvertrag, der sofort die Bestätigung Philipps VI.

erhielt, wurde erst im Monat Mai 1336 von den Staaten des

luxemburger Landes gutgeheissen. Ihrerseits waren Johanns beide

Söhne, Karl und Johann-Heinrich, nicht mit den von ihrem Vater

getroffenen Verfügungen zufrieden. Karl genehmigte den Kontrakt

erst im Monat August 1335. Von dieser zweiten Verheiratung ab

waren lange die Beziehungen des Sohnes zum Vater sehr kalt, denn

ersterer sah sich dadurch seiner Städte und Schlösser beraubt, und

es verblieb ihm nur der Titel eines Marquis von Mähren. Johann

scheint gegen seine zweite Frau zärtlicher als gegen seine erste

gewesen zu sein. Als er sich 1340 nach Böhmen begeben musste,

gab er ihr Vollmacht für die Verwaltung seiner Güter im Berri.

Im Jahre 1344 fand zwischen beiden Gatten eine gegenseitige

Schenkung statt, gemäss welcher dem überlebenden Teile die Nutz-

niessung der im Berri und in Burgund gelegenen Güter verblieb.

I
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Trotz der Zuneigung Johanns war Beatrix bald nach dem Tode

ilires Gemahls getröstet; sie heiratete einen einfachen Edelmann,

Eudes, Herr von Grancev. Diese Heirat scheint nicht vom franzö-

Bischen Königshause schlecht gesehen gewesen zu sein, denn Karl V.

schenkte „seiner lieben Tante, der Königin von Böhmen" und

ihrem zweiten Gatten das Schloss und die Herrschaft Bar-sur-

Aube. Beatrix starb 1383 und wurde zu Paris in der Kirche der

.Jakobiner beigesetzt.

Gelegentlich seiner Vermählung mit Beatrix hatte der Böhmen-

könig ein grosses Turnier gegeben, wobei er schwer verletzt worden

war. Weil diese Lanzenbreehen nicht ohne die Einwilligung des

Königs von Frankreich stattfinden durften und dieser von dem
kriegerischen Feste nicht in Kenntnis gesetzt worden war, Hess

er zahlreiche französische, englische, gaskonische, bretagnische und

deutsche Kitter, die sich dran beteiligt hatten, festnehmen ; durch

die Vermittlung Johanns erhielten sie aber ihre Freiheit wieder.

Im Februar 1335 verheiratete Johann von Luxemburg seine

Tochter Anna mit dem Herzog Otto von Osterreich
; jedoch schon

nach kurzer Zeit fand diese Verbindung sein Missfallen. Seinen Sohn

Johann-Heinrich hatte er bereits im Alter von fünf Jahren der Mar-

gareta Maultasche, Tochter Heinrichs von Kärnten, seines frühern

Mitbewerbers um den Thron von Böhmen, zur Gattin gegeben.

Nach dem Tode des letzteren wollten Margareta und ihr Gatte

Besitz von Kärnten ergreifen, allein der Kaiser gab dieses Herzog-

tum Albert und Otto von Osterreich, demselben der mit Anna
von Luxemburg vermählt war. Margareta und Johann-Heinrich

verlangten jetzt den Beistand des Böhmenkönigs. M Die Boten,

welche die beiden zu ihrem Vater schickten, fanden diesen noch

krank an den Folgen seines unglückliehen Turniers daniederliegen.

Er verlies« Paris im Juli 1335, um sich wieder in eine ganze Reihe

von Kriegen zu verwickeln. Auf Geheiss seines Vaters fiel Karl

in Schlesien ein, weil dessen Herzog sich weigerte, die Rechte des

Böhmenkönigs auf die tadt Glogau anzuerkennen. Dann unternahm

Karl einen Feldzug gegen Polen, auf welches Land Johann ebenfalls

Ansprüche von Seiten seiner ersten Frau erhob. Dieser Krieg fand

seinen Abschlnss durch einen Frieden, worin unter anderm bestimmt

wurde, dass gegen eh e Entschädigung von zwanzigtausend Mark *)

Johann darauf verzieht«', den von ihm angenommenen Titel eines

Königs von Polen zu tragen. Am 2. Januar 1336 befand sich der

l l Cont. Xovimotemis : Pertz, Bd. IX, S. 670. - Annales Metlonses, S.

670.

2) Mon. hi»t. Boemiae. Bd. III, S. 55.
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Graf von Luxemburg mit seiner Gattin Beatrix zu Prag. Am 24.

Februar begann er seine Expedition gegen die Erzherzog»', welche

Kärnten dem Johann-Heinrich und der Margareta Maultasche weg-

genommen hatten. Gegen Ende März war der Böhmenkönig mit

Philipp VI. zu Avignon.

Auf Papst .Johann XXII. war Benedikt XII. gefolgt; dieser

schlug die Hand der Versöhnung nicht aus, welche Ludwig von Baiern

ihm reichte. Die Aufhebung des über Ludwig verhängten Kirchen-

bannes sowie die geplante Rückkehr des Papstes nach Koni, ent-

sprachen jedoch nicht den Wünschen des französischen Königs, und

um diese beiden Sachen zu hintertreiben, begab er sich mit seinem

treuen Verwandten nach Avignon. Den Vorwand zu dieser Reise bildete

ein Kreuzzug, dessen Ausführung Philipp schon bei der Heirat seines

Sohnes mit Gutta von Luxemburg erwähnt hatte, der aber verschiedener

Ursachen wegen bis dahin nicht ins Werk hatte gesetzt werden

können. Es lag in Philipps Absichten, sich durch diesen Kreuzzug,

dessen Oberbefehl er Übernommen hätte, an die Spitze der christ-

lichen Fürsten zu schwingen, um sich auf diese Weise die Kaiser-

würde zu verschaffen. Am Karfreitage, 29. März, predigte der

Papst gegen die Ungläubigen den Krieg, und Philipp nahm das

Kreuz. Seinem Beispiele folgten die Könige von Böhmen, von

Navarra und Arragonien, die Herzoge von Burgund, Lothringen

und Brabant, nebst einer grossen Zahl Grafen und Ritter. Die

Begeisterung war allgemein und nicht endenwollende Vorkehrungen

wurden getroffen ; da jedoch um diese Zeit Eduard III. sich an-

schickte, seine Ansprüche auf einen nach seinen Ansichten ihm

zustehenden Thron geltend zu machen, musste Philipp sein Vorhaben

aufgeben. Seinerseits wollte Johann nicht auf den Kampf gegen

Osterreich und den Kaiser verzichten. Am 24. Mai war der

Böhmenkönig wieder in Prag, wo er seinen Unterthancn harte

Steuern auflegte ; er nahm dem Klerus seine Güter weg, Hess sich

von den Juden Lösegeld zahlen und plünderte die Synagogen.

Während diese Massregeln von einigen zechischen Chronisten schart'

getadelt wurden, hiessen andere sie gut, weil der König sich nur

auf diese Weise in den Sfand setzen konnte, den ihn von allen

Seiten bedrängenden Feinden Widerstand zu leisten.

Der Krieg gegen Ludwig von Baiern und seinen Verbündeten

schleppte sich durch die Monate Juli, August und September hin.

Der dann folgende Waffenstillstand gestattete Johann, sich mit

einer andern Expedition zu beschäftigen. Nachdem er das Grabmal

des hl. Adalbertus in Prag des Goldes und der Edelsteine beraubt

hatte, die dasselbe schmückten, um sich auf diese Weise Geld zu
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verschaffen, reiste er am 28. Dezember dem deutschen Ritterorden

wieder zu Hilf«*. Er war der Meinung, der sich vorgesteckte Zweck

würde die begangene Gottesschändung rechtfertigen. Anhaltender

heftiger Regen machte dieses Unternehmen fast ganz zu fliehte,

aber für Johann selbst ergab es ein schreckliches Resultat : sein

rechtes Auge wurde von einer heftigen Entzündung befallen. Er

Hess sich in Breslau von einem französischen Arzt behandeln, der

ihm Heilung versprochen hatte. Als dieser ihn jedoch um das Auge

brachte, Hess er denselben in einen Sack einnähen und in die Oder

werfen. Dasselbe Schicksal wäre fast einem Araber begegnet, dem

auch die Heilung des Auges misslang.

Als Johann am 4. April VYtf nach Prag zurückkam, war

Beatrix bereits eines Sohnes genesen (28. Februar). Die Geburt

dieses Kindes rief jedoch keine Freude bei den böhmischen Unter-

thanen hervor, weil dieses Kind , Wenzel mit Namen, nicht aus

ihrem Stamm war. Nichtsdestoweniger fand die Krönung der Kö-

uigin unter grossem Aufwände am 17. Mai statt, wonach die beiden

Gatten sich nach Luxemburg begaben. Ihre Abreise rief eine grössere

Zufriedenheit hervor, als ihre Ankunft. Im Monat Juli kam Johann

nochmals nach Paris, um Philipp von Valois zu Hilfe zu eilen.

Ein Chronist behauptet, der König habe sich damals in Zeit von

vier Tagen aus seiner Hauptstadt nach Frankfurt begeben. J

)

Auf Antreiben Roberts von Artois, den er bei sich aufgenommen

hatte, unterstützte König Eduard von England Arteweld und die

Aufrührer in Gent gegen Ludwig von Flandern, für den Philipp

Partei ergriffen hatte. Eduard versuchte durch Gold, dem König

von Frankreich Feinde zu verschaffen. Nur Johann, der Erzbisehot

von Lüttich und der Graf von Hennegau blieben unbestechlich.

Balduin. Erzbisehof von Trier, Hess sieh seine Wendung zu Gunsten

des englischen Königs teuer bezahlen, bald danach versicherte er

jedoch Philipp seiner Freundschaft und Treue. *j

Um diese Zeit entstanden Streitigkeiten zwischen dem Bischof

von Metz, Adhemar von Monteil, und dem Herrn von Rodenmachern.

Johann wollte sein Schwert zu Gunsten des letztern ziehen, doch

brach ein Friedensschluss die Feindseligkeiten ab. Etwas später

kam auch ein Vertrag zwischen Johann und Heinrich IV., Grafen

von Bar, in Betreff der Schutzherrschaft über die Stadt Verdun

zu stände.

Fortsetzung f"lf;t. J. K. KoiIN.
- —

1) De Pniga exiit. . . . <t sie f.stinaruln. . . . in Frankuifurt die quarto

pO(*t ojui» pxitum pt rvcnit. Chron. aulae reyiue, S. 497.

2) BhIuzo, Miseellanea, IM. III, S. 107.
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gnpanii \>n §taM und (öniffttjaft $liani>ni

$nr Seit ber erfreu frnu^öfifcljcit Warn Intimi nnb unter bem erften

ftaiferrefdje, fomie ber erfreu Stfre ber SiMcbcrfierftettiuia, be* ttöma,tbuni*.

$om 3«l« 17W bi* 1810.

^ertfrfeiutß V.

3"i Jafyre 1817 tarn btcfelbc jebod) fdiou roieber au Vurcmburg

Siirntf. SWan ift in ÜMaubcn ber irrigen ^Dichtung, als hätte ber ttrin&*

lidjc ftainmcrwalb an Greußen abgetreten irerben mfiffen, n»eit bic auf

tt)m ruljenben Steuern nidjt mehr burd) bic Stabt Stauben be^nlilt

morben feien. — Ter ttammcrnalb mar eine Domäne, alfo fein C*e

meinbegut, mitbin traf ihn bei Ihcilung bes £anbe£ im 1815

basfclbc l'oos, bas über ben jenfeits ber Cur getegenen Ihcil ber Wraf;

fdiaft vereinbart morben mar.

Ter gu »a^en, ben 16. Juni 1*H), ^uufdicn 33. bem

ttönig ber SRteberlanbe unb bem .Slönig von ^rennen gefdiloffene unb

unter
(
;eid)ncte ©ren^Xraftat, »er&ffentltdjt int ^mraltungs^JMcmorinl

bes (^roü .s>r-ogthmus ^'aumiburg uon 1H17, 1. Stonb, Seite 208 nnb

209, belehrt un* barfiber nie folgt:

?(rt. 2 lautet : ,,^ie ©rfin^fitnie fofl au ber 35iofcl an bem fünfte

anfangen, Ivo btefer (jflufi, auf beut redjteu Ufer, bie frau^öfifdjen (Mrcn^cn

verläfn, fid) läugft ber iWofel abmärt* bis auf ben »udflufi ber Sauer

gießen, bic Sauer aufwärt« bis auf ben Vlusflun ber Cur fteigen, unb

ebenfalls ben ßattf ber Cur bis auf ben $unft »erfolgen, n>o biefer

ftluü bic ©ränjen bes ehemaligen Mantoux 3t. il*ith erreicht, of)nbc=

fdiabct ber burd) bic folgenben flrtifcl feftgeiefeten ÜKobififationen".

Vlrt. l\ ibib. : „Ta ber 17. Strtifcl bc$ f$rotofolls bes .Siongrcffcä

von SiMcn <bcr 2f>. Wrtifcl bes cublidjcn Vitts bes Mongrcffcs vom 9.

3uni 1815) fcftgcfct?t hat, bajj bie bind) bic Wofcl, bic Sauer unb bie

Cur burrhfdiuittcucn Crte nid)t gctljeilt U'crbcu, fonbern mit ihren 35c

jirfen ber jenigen !Dcarf)t gehören füllen , auf bereu (Gebiet ber größere

Ihcil bcrfclbcu gelegen mürc, fo ift man übcrctugcfommcn, bau man,

um ,}u beftimmen, treulich ber größere Il)cil eines CrtS märe, bic Se*

oölferuug gur (%uublogc annehmen, unb bau, m ft fl H bic ^coöifcrung

btcfelbc fcijn follte, bi: Wrunbftcucr cntfdicibcn mürbe."

Slrt. ."), £ '2, ibib.: „£ic (Mciuetnbc $iauben, ircldic auf beiben

Seiten ber Cur liegt, foll ebenfalls* mit ihrem ganzen SHe^irf , von

mclrijeui ber fogenannte Sdicncrhof ein Tljeil ^n fetjn anerfannt ift, $u

bem .siönigrcid) ber £Rtebertanbc gcrörcu, fo bau bic Wriin;rVinic hier

bic Cur DeHaffen wirb, fo mic fie bic lUiofcl ;,u $Hnffcrbillig ucrlaffcn

hat, unb fid) um ben Shcil bes ^irfs uon $ianben herumziehen wirb,
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tocldjer an bem linfcn Ufer licejt , um bernad) wieber ben Vauf beS

ftluffc* 511 ocrfolgcn."

^ci Ucbcrnaljmc bc* Kanbet bind) bic nicbcrlänbifdjc Regierung

naljm lefetcre aud) ba$ nod) fcljr mol)l erhaltene nüttclaltcrlid)c 2d)lon

^ianben, bic &Mcgc ber nn grojjcn Bannern eigentbiimlid) frudjtbaren

ftürftenfamilic Cronicn ^affau Einüben, in $efifc. £cr am 2:i. Wo--

oember 1890 auf 3d)lof? >>aag oerftorbene tiönig ber ^irbcrlanbc,

Wilhelm III., mar ber oicr,^cbntc SlbfÖmmting bes (trafen Otto »on

Seaffau uon ber rillcnburgcr iiinic (biefer mar ein Äbföinmlltng im

fünften (bliebe oon sWnlram , bem gcmciufd)aftlid)cn Vlbnbcrru bes .vmufcs

9taffau), mclrbcr flbclf)cib, bic Iod)tcr bc* mäduMgcn (Mrafcn (Motfricb

III. oon iMonbcn, mit bem bae uralte runaftcngcfrtilcdjt ber Wrafcn

oon ^ianben im tWanncsftamm crlofd), im Jafyrc ^ :>,

"

)^ beiratbete. Tas

.paus? Crauicn^iaffau legte einen l)ol)en ^ertl) auf biefe im Mittelalter

für unbc^minglid) gehaltene iyergoefte, an bic fid) mebr ober weniger

bebeutenbe f)iftorifd)c (Srinncruugcn unb eine Vln^aljl romantifd)cr 3ageu

fnüpfen. (Ss pflegte bicfclbe forgfältig unb bemobnte fic ^eitioeifc im

2ommer biö3ur fran^öfifrijen ;)ieoolution. Allein biefe bereitete bem 3d)loffc,

tote fo oiclem flltcbrmürbigcn unb 3d)öntn, ben Untergang. 'Jm Jahre

1815 ging c« au* bem s
^cfit?c ftronfreid)* mieber in ben iHcfifc ber

Wicbcrlanbc, unb
(

-nar bes .Kaufes! Crauicn Oiaffau über. Sityclni I.,

ftönig oon .^ollanb, bcabfidjtigtc jn?nr, ba* 2d)lop, ba£ feit ber fron

jöjifdjcn iHcoolution nidjt incfjr untcrbaltcu morben mar, mieber bcr^ufteltcn

nnb c* oon Gencin bcirobubar 311 mad)cn, gab aber ben (Mcbanfcn auf,

als ibm feine Vlrdjiteftcn crf(iirtcn, bau biefe ffieftauration miubcftens

eine Summe oon f>0,000 ftrnnfcu erforbern mürbe. Ter König ber

Webcrlanbc befdjloü nun, biefe* ^ergfdjlon, bic iiiMcgc feiner Wuicn, 511

oerfoufen, unb trat c* beut Schaffen unb .v>anbclsMitann ©ensedto* (Softer

aus? Rauben am 20. Vluguft 1*20 für «200 bollänbifd)c (Mulben i=
5772,19 ftr.) täuflid) ab. Tiefer ging foglcid) au bas i^erf ber 93er

mertbung, b. b- ber ^aftörung, lief* alle 5>äd)cr abtragen, nllcc« Wcbiilf

unb fogar alle« :*>ol
(
',gctäfcl ber 3alc unb Limmer abnehmen, alle bic

fdjöncn itunftarbeiten unb 2fulptnrcu IjcranörcifKii, alle? $lci an« ben

jum Aljeil mit toertboollcn (Mlosmalcrcicu gezierten ftenftern beraum

ncl)iucn unb oerfaufte fcimmtlidjes (Sifcnmcrf, felbft ba£ funftrcidie mittel

alterlid)C Sdnuiebceifcn nad) bem Wcmidjtc. ^i'.r bic '.Nägel allein crbiclt er

bic ^nmmc oon uugcfäbr 1K00 l)otläubifd)cn (Bulben. Wegen biefen

finanziellen ^nnbaliomus* foubergleiri)en erbob fid) im ganzen Vanbc ein

gcrcdjtcr Umoille. £a* 3d)loA mnrbc infolge beffen aud) mieber oon

.König &Mll)clm II., leiber 311 fpät, im Jabrc 1H27, für 1100 bollän

biidjc (Mutben bind) sJiotnr Bannern* au* Tictird) ^urürfgefauft.
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Xmrd) bicfcu :)tücffanf mar 2d)lof} Stfianbcu wiebcr in heu föniglidj

nicberlonbifdjcn iöcjiu gelongt, ober nur al« foloffalc iHuinc, bic oon

ber 3üb- uub ^eftfeite Ijcrrlid) an$nf(f)aucn i fir. Tciui je niibcr man

iln* herantritt, befto mcljr ocrftcf)t man bic ^ortc bc* Tirbtcrs unb

finbet bic ©emcrfnng begrünbet, bap bic auf bcn gewaltigen ftcl* auf

gefegten SRauern mit ifuren weiten Iljoren uub fyoljlen ^niftcröffnungcn,

bic mächtigen Ifjürmc, Dom ^al)n ber ^cit benagt ober mit Wernau

balbnicbcrgemorfen, eine mcljr malcrifd)c unb bei weitem ergreifenberc

3titrfung bemorbriugen, als cl)cmal$ bic tk)tc gemadjt Ijabcn modjtc.

©irb 2ri)Io|l $iauoen, bas> cinft mol)l ba3 mädjtigftc uub groftortigfte

ttaltwcrf meftlid) bc* ;)tl)eincs uub ein ^nivet ardriteftonifdjer ftutifl mar,

je mieber aus feinen Ruinen crftcljcn ?

Tic ftremben, bereu gar oiclc bic
s^urg befudjen, (benn 2d)lof?

^ianbcu ift 311 einer flrt oon Stfallfobrtswrt geworben, wie bas bortictbft

oorbanbeue Jrcmbcnbud) aufweist, in weldjem bic Hainen von dürften

unb .sperren aus aV.cn £önbcrn fid) eingetragen finben,) bemunbern alle

ben prör^tigen 2d:lofibrnuncn. Tcrfclbc ift uon ungemeiner liefe. (Sin

Stein, ber Ijinabgcnorfcn wirb, braudn geraume ,^eit bis man ba* ün

fdjlagcn bcofclbcu auf ber ^affcrobcrflädjc oernimmt. Zufolge ber Crts

trabition [oll in biefem Brunnen eine grojie, fd)Wcrc Wclbfiftc liegen,

auf mcldicr als« ^ad)tcr ein grofwr, feucriger .'punb faucre.

„(Stuft babc fid) ein IVaun", fo cr
(̂
(il)lt bic 3agc, „ber nad) ben

in ber Stifte muttjmaftlidj fid) oorfinbenben (^olbfüdjfcn ein großes i*cr*

langen trug, in beut ^ugeimer
1
TWppclcimcr, wooou ber eine gefüllte

aufwärts», wäljreitb ber anbere leere abwärts ftcigti Ijinuuterlaffeu wollen.

2obalb er jebod) bes §unbe$ anfidjtig geworben, babc er fdjucll burd)

Rütteln au beut 3cilc feinen (^enoffen bas* ;)eirt;en dim $>inanf$iehen

gegeben, um fobalb als» möglid) aus beut ^crcid)c beo furdjtbarcn,

fd)eunlid)cu Ungetfyüm* ber .fröHc $u fommen. 3citl)cr babc es teinen

mcljr gelüftet, nad) beut 2d)a**c ^adjfdjau ,,u ljaltcn."

(Sine anbere Wciiwürbigfcit, nnb ^mar bic grbfUc ber Herfa lleucu

Ritterburg, ift bic 2d)loüfapcllc. Ticfclbc ift ein iHaptiftcrium.

Jaljre 1K45 lieft ^rinj .\>ciurid) ber OJicbcrlanbc biefclbe, weil bem

(Sinftur$e nahe, aus (Sljrfurdjt oor ben renfmälern oergougener groner

Reiten, burd) Wuebau unb Wcnooation getreu im mittelaltcrlid)en 3til

micbcrbcrftcücn. Unter ber Mapcrc finben fid) - ^oltcrfammcrn vor.

(Sin große* nodi ^ugänglidK* (Gewölbe führt ber ,^clle, 100 bic im

(Mcrudjc ber .fteiligfcit geftorbeue (>5rafcntod,tcr ?)olanba 0011 il>ianbeu

oon iljrcr ÜMutter, ber (Gräfin ^.Margaretha Don Gourtcuau, ciugcfpcrrt

mürbe, um fie 0011 beut SBorfafee, in'$ Mloftcr geben abzubringen.

Vtn ber ^orbfeite befinbet fid) ein ücrfd)üttetcr Wang, meldjer nad) 3-
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% Hnbrc. iCMcncologic ucr (Mrnfcn Do« $ianbcn, 1H40) ju bcr (tfrab

ftatte bcr SManbenrr ©rofcn fütjren fofl.

Untier bcn eben nufcje^äljlten DierfiuürbiQfeitcn bergen bie cjciual=

tigeti ©djlofjrutncn in itjrem ^nnern nod) uiclc anbere, unb weifen \o

mancf)en Stoubpunft auf, uon wo am man Ijerrlirfjc Änblicfc auf bas

am «djlopberflc* fiel) f)fngte(jeitbc 2tabtdjeu unb bas aninu»

tl)ige enge C Urthal nad) ^iorb unb 3üb gewinnt, |"o bafj bie ga()lrti$en

^efud)er nirin anftdjen, biefe* Keine 2tütfd)cn (ftottfSerbe nl$ eine

&dnoetft im kleinen ;,u be^eidinen.

(^ortfetjnng- folgt.) Tu. Baskixo & N. Revekws.

S»-f

Die Luxemburger Mundart
von J. P. Bouku.

Fortsetzung I.

B. den langen Vokal schreiben wir immer einfach und ohne

Accent: 1; in inlautender offener Silbe; so: rosen (rasend), trisen

i Wiesen), helen (heilen,, falen (fallen). 2) in auslautender oftener

Silbe ; so : «, (Auge).

Die harte, labiale Frieativa, die im Nhd, bald v, bald f ge-

schrieben wird, schreiben wir immer f; so: fol (voll), ferxtant

(Verstand); alle Substantiva, mit Ausnahme der Eigennamen, klein.

Was endlich die Vokale und Doppellaute betrifft, so schreiben

wir otones e immer ö ; so : können (können), wällen (wollen), rönnen

(rinnen i; zu i neigendes e immer e ; so: meng (meine), me" (maisi,

keng (kühn) ; das deutsche kurze und lange e immer e ohne Accent;

kennen i kennen ) }
rennen (rennen;, mengen (meinen, c.roire

),
keng\ keine),

helen, (heilem, gesprochen wie hehlen ; das zu a hinneigende e

immer ä wie sehr oft im deutschen, »oipärt (Pferd), stär (Stern),

icär (wäre); ferner schreiben wir ue den Laut den wir in bueden (baden),

huelen (holen), lueden (laden), f'ehecht (Alzettei haben; ie den

Doppellaut in fiel* (Felsen,., triel (Wahl), miel (Mehli. ö in bof

(Bube,, Äö (Kuhi, 6er (Ohr); r in frieren (hören), f* (Vieh); ai

und nicht ei in schraiwen (schreiben), haixer (Häuser), u. s. w.

1) weil dieser Laut nicht aus e und i sundern aus a und i ge-

bildet ist; 2) weil unser ai nie Mhd. ei sondern Mhd. / (Nhd. ei

und Mhd. in (Nhd. äu) entspricht ; endlich schreiben wir au in

Füllen wie : bauen, matter, u. s. w. l

)

1) Der Verfasser hat sein System d<T Luxemburger Orthographie gröss-

tcntluilh auf Grundlage des Niederländischen aufgestellt, das in den fünfziger
Jahren von holländischen Fachgelehrten ausgearbeitet und kurze Zeit darauf
vom holländischen und belgischen Staate adoptirt wurde. Der Verfasser be-

hält sich übrigens vor, in einem spatein, speciellen Artik-1 die Frage ein-

gehender zu behandeln. (Anm. des Verfassers).
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Sonore Consonanten.

Lux. : V

ist ursprüngliches fr in : schtrester, Goth., swistar. Nhd. Schwester.

Es findet sich im Luxemburgischen nach K, Seh, W entsprechend

deutschem qu, schw, zw ; so : kretsch (Zwetsehe), krellen (abkochen«.

kviesch (schief, quer, verkehrt), sehrain (Schwein), schrämp
(Schwamm, Zunder), sehretz (Sprich, rede), zcaicel (Zweifel), Ä*ro///

(kam), Ndl. kwaen.

Ursprüngliches r ist ausgefallen nach t und sch in : teschent

«zwischen», Ndl. tusschen, söschter (Schwester), Eng. sister, Ndl.

zuster. Neben diesen Formen linden sich jedoch die hochdeutschen :

zcöschent, scheester ; schneitet (Schnabel), wo n an die Stelle

getreten; im In- und Auslaut wie in fra (Kraut, Ndl. vrouw, Mhd.

froueoe ; gieJ ; Eng. yellow, Nhd. gelb; (hier ist es nur noch er-

halten in /«*/', Mhd. leve. Ndl. leewe, Löwe und in schmuelef, Ndl.

zwaleuve. Schwalbe): endlich im Anlaut wo es wie im Nhd. vor

Consonanten vollständig verschwunden, vor Vokalen zur weichen

Spirans w geworden.

Lux. : ./ als sonorer Consonant

ist überall nur ursprünglicher und zwar nur im Anlaut so : jo,

Eng. yes, Ndl. ja, Nhd. ja. i Uebergang des urspr. J in den harten

gutturalen Verschlusslaut (r. Siehe unter G.)

Lux. : R

ist L Urgermanhches im An-, In- und Auslaut ; so: rönnen, Goth.

rinnan ; Nhd. rinnen : wiren Mhd. wem, Nhd. wehren
;
mir, Mhd.

wir; Nhd. wir; duur, Ndl. daar, Nhd. dahin).

Dabei sind im In- und Auslaut die Verbindung rl in rel,

(zuweilen Inlautendes rj in rech), im Auslaut die Verbindungen

rra, rn, rf, rch in rem, ren, ref, rech aufgelöst
;

(bei rn findet

jedoch häufiger Apocope des n statt ;) 80 : kirel, kirelen,

(Kerl, Kerle
,

birelen, aus hirlen, (Metathesis zu brüllen).

füren Nhd. fern, arem, (arm), birech, (Berg), ttrech, (arg), du ref,

(Dorf), kuref, (Korb).

Ferner ist r in er aufgelöst nach ö, e ; so : hreren hören,

Mhd. hörn, oer, Nhd. Ohr. Es ist dies dasselbe Phenomen wie die

Auflosung des r in er im Nhd. nach au, und ilu, eu entstanden

aus Mhd. ü, und m wie Mauer aus Mhd. mür, Wdl. muur.

Metathesis des r haben wir in birelen, Metathesis und Ausfall

in Kuuscht, erst Kuurscht, zu Kruste, und in buur, mit Ausfall

des n.

Ausgefallen ist r: a) vor sch entstunden aus s. Dieses aus s
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entwickelt«* xch scheint einen so starken Eiufluss auf die voran-

gehenden Consonanten ausgeübt zu hahen, dass es heinahe kein

Luxemburgisches Wort gibt, wo nicht alte zwischen dem voran-

gehenden Vokal und xch stehenden Consonanten verschlungen

würden ; ( Doch hahen wir in einem Weisthum noch das r vor seh

in tSchmederxchi--i, so: vxcht Mhd. i erste
i,
dttuxcht, t Durst , huuxchten s

(Borsten u fiexcht (Ferse), fiexchter (Förster), bischten bürsten), giexcht

i Gerste weseht, (bös« ;, Eng, irorxt, fixeht, Mhd. fürste, Eng. first,

donnexchdech (Donnerstag). Ueberhaupt hat der Ausfall des r

Verlängerung d«*s vorangehenden Vokals hervorgebracht
j ; in den

Familiennamen mit der alt«'ii starken Qenitivcndung s zur Bezeich

nung der Wohnung wie: Konfexch, Schrvde*ch,\uul in dtm weiblichen,

das Gewerbe bezeichnenden Personennamen, wie: Nrdexch (Natheriii).

Der Eiufluss des geh dehnt sich über «*inen Consonanten weg auf

r aus und beide werden apoeopirt. wie in: schuexchtech (Schorn-

stein, U'aidexch (Familienname Weydert).

b) vor / in schraat, (Sehwarte).

c) auslautend wie im Mhd. in »Ion Wörtern : do, Mhd. da,

aus ddr, Ndl. daar, Eng. there ; tcu, Mhd. wa, Engl, where ; hat,

Engl, here, Mhd. hi, hie ; nie, Engl, moiv, Mhd. mo.

d) vielleicht in icuex, Ahd. wrAaa, Nhd. Ras n.

e) im Pronominal-A«lj«ktiv onx, wie im Ndl. ons, Goth. unsar,

Ahd. unser, in: Öneen (mat), neben matönaner (ee ist hier Umlaut

zu ä; endlich in göxcht, Nhd. gestern, Eng. yester (day), Ndl.

gisteivn.

Assimilirt ist r mit tu zu mm in: nöinmen, nur (mehr).

II. Sicht ursprüngliche* r st«*ht statt 1, in aarme*, Almosen

und praum, Ndl. prum, Mhd. pflüme, PHaume, statt n in mör,

Ndl. meii, Nhd. meru.

iftortfetumg folgt .

3ur Jtttcrntnr nnftrrs ljetmatl|ltd)eit fialrktcs,

VII.

DE LA FONTAINE Edmund.

Wit 6er heutigen Kummer her „Hemocht" treten mir Ijernn an

ben größten itub beliebteften unter allen l'ureinburger IMaleftbidjtern

,

bc)|"eu Ibeatcrftürfe gcjpielt itub bcffcii lieber gelungen werben, fo lange

e$ nod) ein „l'urciuburger ^olf" geben wirb, unb fo lange nori) bie

„trauten, Ijeiniifdjen löne imfcrc« rialeftes" gefprorlien werben. Sir
meinen de 1a Fontaine Edmund, loeldjer unter beut ^feubonnnt « Dick*»,
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Wefelen 9?amen mau iljiu feiner finden, bieten (*»kftalt wegen beigelegt,

uiib ben er ftd> bann fclbft 51t eigen gemadj-t, allen feinen ^anbs*lcutcn,

fomobl in ber engeren .ftcimatl), als* and) in (Motte* großer, weiter 2i>elt

ntl)mlirf)ft befannt ift. Ja, ber Minute «Dick*» wirb mit ?ld)tung,

Gljrfurdjt, ÜBeiiumberiing nnb ftol^cm ^atriotishnu* genannt werben, fo

lange bas* Vurcmburger Jbiom befteben wirb, alfo — unb bas* erwarten

nur jitoerfidjtlid) — bis* in bic femften Reiten.

(f £wffentlid)", fo fdjrieb in Nr. 1042 vom 14. Juli 1891, ber

bodjft verbicnftvollc iHebaftenr ber in publique, $o\va, in
s)iorb4unmfd

erfd;eincnbcn «Luxemburger Gazette», frerr Nicolaus Gönner, iPater,

ein intimer Jrcunb von Dicks, „(joffentltrf) wirb eines* ber l)cimatt)lid)cn

iölätter bas* Anbeuten btefe* SDtannrt bnrd) einen biogravl)ifd)cn SRadjruf

ebren". Leiber ift, menigftens fo weit es und Mannt geworben, btefem

Stanfdjc bis* Ijente nod) nid)t entfprodjcn morben. (Sine $iograpl)ic im-

feres ,X u r e m b n r g c r T i d) t e r f ü r ft c n", wenn mir biefen flus*brucf

gebrandjen bnrfcn, ift bis* bato nod) nid)t erfd)ienen. ."perr Joh. Bapt.

Weber, fri'tljerer Vlngcftcllter ber Regierung, beute Wcbaftcur ber wSu-

rembnrger Reitling", f oll , wie allgemein verlautet, eine fold)e in Angriff

genominen rjaben, nnb fouueu mir mir mit allen ^reunben nnferer

oaterlänbifdjen Wefdjidjte nnb i'itteratur ben lebhaften üWnnfd) aussprechen,

bie ,>ber biefen fo fel)r begabten nnb fd)riftgcmanbten $)errn möge uns?

balbigft mit einer nmfaffenben, bis* in bie fleinften IWotls* eingeljenbeu

Vebcns*bcfd)rcibuug bes erftett nnb größten unter allen unfern National*

bidjtern erfreuen !

$$eun mir beute veriud)en, einige biograpbifdje ^foti^en über unfern

„unfterblidjeu Dicks" ^ufaiumen^uftellen, fo gefd)tel)t bas* aue vcrfd)ic

benen (%ünbcu :

1) $$cü bis* 511m beutigen läge eine etwas* weitläufigere nnb }u«

fammeul)ängenbe Biographie von Edmund de la Fontaine nod) nid)t

erfdjieueu ift

;

2 weil wir ben einmal betretenen ilt*eg ber Befprcdjuug unferer

v)cationalbid)tcr, wie vi* l)iel)in, fo aud) fürberbin einhalten wollen, unb

weil Dicks, mic woljl fein auberer Vurcmburger 3cl)riftftellcr,

gonj Vorjüglid) feine biogravljiidje 2ii,föC $ti haben berechtigt ift.

Cbwoljl wir borum cinerfeits* auf's* liefftc bebauern muffen, ban

bis* beute bas* .A'ebeu" unferes* Dicks nod) uid)t vcröffcntlidtf worben

ift, fo freut es* uns* bod) ungemein, baf? es* eben „Ons Henieeht-, bas*

Crgan bes* „Vereines* für vaterlanbifdje (Mcfd)id)tc , ßttteratur unb Munft"

ift, weiter bic cbrenvolle Aufgabe geworben, an erfter Stelle eine

etwas* weitläufigere Biographie untere* nationalen Ibcatcrbidtfcr* ibreu

ßefern iuit;,utbcilcn.
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1. tfimuaylpfilics.

Edmund de la Fontaine cntftatnmte einer ber l)öd)ftcn Itnb gead)

teften Familien bcS Luxemburger i'anbcs, einer jener Familien, mcldic

nnfernt 3*atcrlanbc guin größten dtufyme gereidien unb bereu Witglicbcr

foft alle ol)ue Ausnahme, mit ü)ted)t unb mit 2tol
(v }ti ben ^lluftra*

ti imen uniercs .ftcimathlänbdicns gestylt werben. $um S^cwcifc für bic

3£af)rl)eit biejer unjercr Behauptung, braucqcn wir nur Ijinsuweifcn Qnf

baä großartige, äußerft ocrbicnftoollc 5ftcrf bcS oerftorbenen Dr. Aug.

Neycn, „Biographie lnxeinboiirgeoise", weldjes bie t'cbcnsbilbcr bes

(tyroßoheims (Peter-Fran^Xaverius-Leopold j, bcS (VroüoatcrS iTheo-

dor-Ignaz), bes Katers (Gaspar-Theodor-Jgnaz) unb ucrfd)icbcncr

nnberer ^erwnnbtcu uniers Tid)ters enthält.

Lucian-Iniu-Edmund de In Fontaine erbliefte bas l'idjt ber

»It in ber Stnbt i'tu/emburg, am 24. ^nli 1823. CSr wnr ber britte

3ol)n bes bamaligcn ttbuofaten unb fpätcr fo berühmt geworbenen (Mou=

uerneurs unb fltcgicrungspräfibcntcu oon Lnrcmburg, Gaspnrd-Theodor-

Ignaz de la Fontaine unb ber Josephinc Francq« "Diadjbcm er bic

^rimärfd)ulcn feine« .Vcimathftäbtri)cns abfolnirt hatte, trat er in bas

bortige Athenäum ein; in mcldjcm %a\)\c bicfcS aber gcfrijal), wiffen wir

nid)t genau ; jebcnfalls war es im ftcrbftc 1837 ober 1838; benn in

ben beiben fltheuäumsprogrammen, herausgegeben am (Snbc ber 3d)itl jähre

1842— 1843 unb 184:3—1844 finbeu wir ISbmunb unter ben ^reisge^

frönten auf Secnnda resp. Prima.

„&*as ein 3>oru werben will, fptfct fid) bei Reiten". Ticiesi 3pridj*

wort I)at fid) an Edmund de la Fontaine fo red)t bewahrheitet. Lange

fd)on ehe er etwas« oon ^oefieftubium mußte, hatte er fid) auf« richten

oerlegt; außer ocrfdjiebcnen Heineren s$ocficn, bic fid) nod) ungebrueft

in feinem 9lad)(ctffe oorfinben, hatte er fid) — mau höre unb ftaunc !
—

fanm oicr^erjn ^aljrc alt, au bic Abfaffnng eines größeren 3tücfcs gewagt.

s}(ad) feinem lobe fanben es feine (Srbcn unter ben hintcrlaffcncn papieren.

Seine Wcfdjwiftcr crflärtcn ausbrücflid), fid) gan,} genau erinnern 51t

fönnen, baß (£bmunb erft 14 ^ahrc alt gewefen fei, als er .De Wellef-

ehen an de Fischen, eng al Sechen nei a Reimen gesät u
bid)tetc.

.•perr iHcbaftcnr Andreas Welter hat alfo einen hoppelten Sdjnifccr

gemadjt (ben wir an biefer 3tcllc 511 berichtigen oerpfliri)tct finb), wenn

er fdjrcibt : „ ber Tidjtcr fd)ricb es
| bicfcS Wcbidjt j in

feinem 20. Lebensjahre, gegen baS ^aljr 1839, wo er nod) 3tubcnt ber

oberen ttloffcn bes Athenäums war." < Luxemburger iHolfs^citung, 1894

Mr. 25). .ftättc .fterr Welter ftatt 183:) bic ^ahrcs^aljl 1837 gefefet,

bann hätte er baS Mid)tigc getroffen ; jcbcufalls hätte er aber bann

ItttyufÜQcn muffen, „wo er faitiu erft Stubcut in ber unterften ttlaffc

bes Athenäums fein fonutc."
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Tiefe* (Mcbidjt, luclrljeö wir mit Grlaubnin ber 3-fl,,, 'fic a"* ter

„ Luxemburger Volkszeitung" Ijier folgen laffen, bamit c« m ber

„Hömecbt" nud) für bie fernere ßufuitft allen unferen l'itterarurfreunbcn

aufbemaljrt bleiben möge, ift faft norf) genau )o, wie e$ ber meraeh^jährige

ttnabe angefertigt tjarte. „3u fpätern ^aljren", fo fdjrieb uns bie lodjter

bes .perru Edmund de la Fontaine, „Ijat er nur einige fleinc Änberungcn

baran Dorgeuommcn."

De Wellefchen an de Fischen.
Knjar al Sachen, nei a Reimen gesät fum Dirks.

Motto: „Zur Zeit we d'Meis Parecken gedr<Vn

An d'KAten
r

Hoerbeidelon hAten,

Ass dAt gescilit, wAt ech elo 8o'n.
u

I.

W4 de Wellefchen op d'Jüocht tjet an de bische begent.

An enger kaier Wantcrniiocht — Wo fanne mir ons haut erem !* -

T'wor hege Sehne gefaj — „Bnss du dfit, Fische, Spetzbof do.

Du gong de Wellefehen op d'Juocht. sDu kons nier grat zn Pas elo.

E gong wuol iwer Bircoh jin Dal, „Fischen, Fischen, och hun neiseht

E gong, nie wüor en och as gangen [zYeszen,

Eu huoiit keng Mau« gefangen. „Fischen, Fischen, ech inuss doch

'T get schlecht, ech hun haut Unglück, [frieszen." —
So duocht en ajt bei »ech, „Dir wert dach not dos Donners sin,

W61 all Ahleck, an all Ableck „'T wert dach nach sos zo fnesze gin !

Gof hfen ine hongerech. „Verloset fech duorfir frei op mech.

Op emoj heert on an den Hecken „Gleich sit dir Det me hongerech".

Dass eppes an do Blieder get, Sö riet de Fischen an en duocht

:

Scho steht do, sech de Morjt ze lecken, Wart du, inei Wellefchen, gef uocht.

De Wellefchen zum Spronk boret. Du huos d'Gcwalt, dach weg en net.

„Guddc Koinper, rift eng Stemm, Wie' fun ons zwe nach Mesehter get.

II.

W4 de Fischen d'llant an de Kirmeskoch fresst, an de

Wellefchen titrech krit.

Ahe, ech gi wuol düoran an, „Kuckt neininen no, a niAeht wo ech,

Sot du de Wollef, wAt as ze in. i n "i— „Da g'n't oys alles secherleoh."

„Dohanne', set de Fils, do fivt Du left de Füs nunc gesin,

„Den Huofman fun dem grenzen Haft", Dem Huofman op de Firzock hin.

„Ech hat o grad gutt ausgi^pirt, Get nntten an de We sech Strecker,

„We ech Tech ugetratY. A inecht a|s wer et niat ein aus.

„E wor op d'Kirmcs an e kent, De Wollef schleicht sech luos an

„Fun engem reVlic, gudde Front, [d'Heekeii,

„Och as seng Kar ganz sto'f geluoden, A Ifiszt bei engem Bain era'us.

„Mat Kirine^koch, an Harn a Einöden. Den Huofman kernt geschwenn ernn.

„An dofu' kree' mir ous Del : Oj« s, set hon. wat ass dAt do

!

„Ech hun e Hang, de sohlet net fei, \\7- hfen de Füs am Sehn«' geseit,
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Den do ewö krepeert leit.

De Pelz elo hellt en ze rot

:

D'get Möle tir de ganze Stnt.

Füs, du gcs uiat, ech si ken NAr

An domat hinten en op d'Kar.

Den Ableck get de Fu« sech drun.

Dem Huoftnay op de Pirxock hin
;

A let sich op de We eluor,

A|s wer en döt an hart gefrunr.

Mo d'Gh'ck as in t fir jidderen

< >p deser Welt p-mneht, o nen !

Den Htfofman hat de Spas < ntdeekt

Fresst d'Hain, a Fluot a Kirmeskoch, Fmn Fischen. Och we hiV gesöch

A wö en alles hat genoch. De Wollef, den am Sehne do loch,

Du sprengt e fum Gefier a lacht, Du a^s e weider net erschreckt

An difocht, im" däthifot guttgeschinacht An duoeht : „Den do bezi|t ona d'Zos."

Drop rennt en op de Wollef zö E sprengt in; in .long fum Won op

A sit : nu macht et och esö. (d'Stros

;

Kuckt, mfer henkt d'Hain nach an denDen hat seng BAtsch, Inen hftt o Kiep

[Zenn, [pel.

Dir slt fileicht nach ine behinn. Sehlo'n op de Wollef drop an drun,

„Me werrech jo, dAt as net schweer, Das hol a blo an halef kreppet

Set drop de Wollef, „ech lafo' seer.
u De kaum inam Liewe' körn derfun.

E lift och gleich untt? gesin,

III.

We de Wellefchen mam Fischen fesche' git a sei Schwanz am
Eis stieche leszt.

„T'gef gutt, fgef schlecht gefalen. „DAt heseht bis op do Gront.

„Din Strech huot, muss se halen." „Et bnfuch net fil Geseheckleehket,

Sf> duoeht de Wollef, leckt seng Wonnen,„Da fenkt mer SchlAch fir Schläch e Poy t.

Du woren se verbonnen. „A geng et och eng Weilchen zö.

Drop rift e : „Fische', komm erboi, „Bis ugebasst eng schweer Kludder,

„Wel du bas heimat haut net frei." „Hei muss en hu' Gedojt a Rö,

Mei' Fische wor gleich bei der Haut. „Demo och feit et net um Fudder."

„Jes. set en, we si' dir geschaut ! Ewe gesot esö gemächt.

„Ö Komper, och ! wat si' der blich ! K get an d'WAszer h's tin d'Panz

„Sot, wer et Tech net gutt ergangen? !A streckt bis op de Gront de Schwanz.

„Jo, dü kruz d'Hain. an ech krüt d'StfOchUtn Biiort, mei Fischen hemlech lacht.

„Esö get neiseht me ugefangcn. An denkt bei sech : „Omei ! om«M

!

„Fische, Fischen ech hun neiseht z'iVszen.„WAt get dAt fir eng Feseherei !"

„Fische, Fischen ech muss dech fneszen.De Wollef stong net lAng nach dran,

„Da wart, ech vves eug Auer Sach. [
—Du sot en r „heer Fös eck kann

„Ech kenne", sot de Fus, e,ng BAch, „Et net me aussto'n. Nondikas.

„Dohanne" bei dem Birkebesch, „WAt dAt eng Kelt am Waszer as !* —
„De as gestoppelt foller Fesch. «Ech w»'s not, Komper, wAt Tech feit,

„Kommt, loszt meronsnet lang bedenken, „Set drop de Fus, 'tas g)At kcng Kelt

„Ech sin erfuor fir d'Fesch ze fenken.

„He, set de Wollef. dass mer recht,

„Esö e Fesch, dAt as net schlecht."

Si machen allebet s« ch op

A lafen neininen iwer d'Kopp,

Du körnen si den Ableck diior.

„Halt, set de Füs, elei as d'Wuor!

„'Lo get de Komper bis un d'Panz

„An d'Bechelchen a streckt de Schwayz,„Och wAt get dAt derno Pleseer !

„Esö weit di An ewe e get, „A wAt kri' dir derno eng Eer!

-„Dir sit och net fu Stol an Eisen,

„Sos inisst et sech elö beweisen."

De Wollef op de Kfed fum Fo*

Schuomt. sech an d'Sel erAn.

E reaelt of seng horeeh Box

A get nach nie d#f drAn.

„Ha, »et de Füs, dAt do ass gutt.

„T'geseit e' wuol, dir hult nach Mutt-
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„Wan ech de Wollef aus dem Bosch A inocht an der Ferzweifelonk,

,Fe»fele' wA' dir Maw Fesch E ffechterleehe' Sprouk.

„Am Wasser haut gefangen hei, Dir Kanner rot. wat as dat he'i ?

!

„Wat kreen de eng Roserei !* Wo lue gespronge' WOt era'us

A total a Intal wor d'Bach gofruor, Da as d> Schwanz ein gangen aus!

De Wollef gof et not gewuor. Wo hfen erlest wor aus dem Ei?,

Dach out loch rift e : „Fischen he >r, Rift Inen zum Fuss : „Wart du goseis

„Mei Schwanz de get mer mechteg schwe^D'Sonn net ineschenge*. Ne'isehnotz.he-

„Dat sin se de sech dru' gehangen! — (er.„Wat wor dat do fir eng Maneer. 4* [er.

„Hurra, eh*» pet Fesch gefangen !

u A fenkt un, op de Füs ze lAfen,

Aus alle Kröfte' wejt en zoen, De Fische' wart net lanp ze äfen,

Fir alles madenen ze kreen. E inecht sech op seng feer Bfn.

Oei, de Schwanz stoch fest am Eis, Sprengt iwer Heck, a Scholl, a Sten,

A gong net las, ah fir ke Preis. A rennt nu' wat e renne kout,

Ele*i du fenkt en un ze nippen. Bis das en hat seng Hielehe' fönt.

A mat de Fes an d'Bach ze klappen ; A we mm Feint wojt no ein hAn,

E köui au d'Rosen-i, Wupp, wor de Füs zum Lach erän.

IV.

MV de Fischen dem Wellefchen e Schwanz fu Stre inecht,

a tee de' Stre'schicanz ferbrennt.

Du stonp de Woll. f ganz eleng Nu sü'n och och meng Menonk ganz:

Ze Mosen an ze keichen T'as d'f.mneft Rät am Won e Schwanz.

Firun dein Lach, wel t'wor ze klenp Der sonner as ort Gleck nie grrtsz,

Fir Inen do anzokreichen. Wel dir sit fil nie liecht zu Fosz.

E jeizt : „kom hier, du Galgcstroek, Mä wann der geft diforoppen hAlen

Ech hrfecheu dir dein Halzpeneck !

u Ech ma n fech en troz crem älen.

De Füs dn't s£eh am Lach crem. Dir wert prsin mat wenech Me,

A set mat senger rengster Stemm : Wel ech fech tretzen e fu Stre.- —
„O Komper heert, hfeft Ferstand! - De Wollef zu dem Fische »et:

„Wat, set de Wollef, du wejs nach „Je komm, t'ass put, mach mir e ueVn

[schwetzen, Da well ech alles dir firzeion.*

Du weis elei deng Zonp nach wetzen ! De Fi>chen de wor foller Fret

Wart, du pes dach emol peschant !* — Gleich fenkt en drop s«Mig Arbeeht un

De Fische Ret: „me hfeft Gedanken, A wor kaum zf-ng Minuten drun

WAt he' der dach mat menp. ' Schanken !Du wor et do. „Hei as d'AfFer

Nu losz de Dommereien do WAt so' der dofu', strengen Her ?"

A lauschtert mir e wenech no. A gleich hat Inen, prat fein au echt

Kenn dir mir soe' wfen dat wör, De Strcschwanz un de Stupp pepecht.

Den Ach schon zenter muoncch Jör „Ech danke' Fische, set do Wollef,

Zu alle Flanpe beigostanen ? Du huos mer aus «1er Not pehollef,

Den sech periclit fir f« ch zu schauen ? Dach mat all dem Gedenps elö

Wie' wordAt, wann der fchwaeh a inAt, Hun ech nach neischt am Mo.

A wann der neischt zo fritozen hAt, Fische, Fischen, ech hun neischt

A wann der hal fun Hunger dot, [zfeszen.

Iech opgehollef »Ais der Nftt? Fische, Fischen, ech muss doch frieszen.*

Den Niiocht an DAch. zu aller Zeit, „<> jeminen, huot de Füs gesot.

Am Gleck. am Ongleek fech zur Seit ?As dat et nemmo wat fech plot.

Kann ech derfir wann d'Waszer freert?Da lauschtert gut, wat as gewAt,

So hett e' jo nach neischt gebeert ! Ech inachen fech geschwe' puppsat.
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Kch wos e' Man. di*n htfot goschluoeht, U nie owv im zwanzeg Kl iman,

T*MS nach not halef Nuocht, Do henkt feeh Zosz!s, Wuorscht an Ha-

Da* hu' ni'r jo de seltensten Zeit, An Tr»»ipen, frösche Kudolflock, [inen

Fir dtfbr zo go'n, wel t'as net weit." An onnerschidd'leeh Seit < Speck.

»Reh {rin nach m it de» Koor, An engem Eck do stet ö Fan —
S.'t drop de WtiUef, dach Fischen hi'erEch machen wirkolech ke Spftfl —
Wan dat ke gudden Ausgang krit, Do leit e Schwein am Solport ganz,

Da kri.*s du deng ferdengto Britt." — Et feit och not eimd de Schwanz.

B.Iö, set de Fus, \va mir neischt kreen, Wan d'Sehw•engeflesoh Tech net gelöscht.

Da kenn der mir den Halz eindrcon. Wan aner Flesch fijch ine erfreseht,

Xu Koinper kommt. Do bei dem Wei >rDan h'Vfr duorfir nach lang

Do luden d'B'«schdef haut e F«*ier. Keng Qrimincl Bang,

'T as nach n» t aus, an d'Kiüden hetzen.Wel 't henkt an engem Kröp nach hallef

Duor gi mir ons e wonech setzen. K fresch geschluochte Kallef.

Fir onso Spronk derno zo dun, Dir fannt och Kos, a Rain, a Melleck,

Do darf e keng kal Gliddor hon.* An engem Wärt je alles fellech.

A we de Wollcf bei der Glos, Hei mecht de Wollef e Fredespronk.

Mam Fische sos, De Fret elo (14 göf ein deier.

Set dosen : ,,Lost mech fech fcrzielen, K kmn zo im bei d'Fo'ior

An der Ze"it bis mer warem gin, An d'felt om un de Schwanz e Kuouk
Wat bei dem Bauer as zo stielen, Gleich wor d.it Stn- a Flaut >n,

Wftt och am Keler hu' gesin. A sengt em d'Hamen.

V.

Wi de Wellefchen mam Fische Flesch stiele yet. We de Fischen

enticescht an de Wellefchen de Düotstrech kritt.

„Mat Stre muss ke boi d'Feier goen ; Och gong en all Ableck sech miVszen,

Sfl set de Wollof, t'geschitt net nie. Fir ken zo decke Ba'uch sech z'iVszen.

Dem an'ren hett et neischt gedoen." Do Wollef de fergesst,

„Den an'ro wor och net fu Stre.
u Ganz, wo e wor a fresst a fresst,

Set drop de Fuss. „Fergiest nu gayz Kappt hei eng Fatz, re'iszt do o Steck,

Den efoltechen, doinine Schwanz. A stöszt a sengein Ongeschick

Keng Zeit ferluor, nuje, nuje, D'Bried om, wö d'Molleehdeppe' stin.

A macht Tech mat mer op de Wo." Du as 't esö e Spetakel gin,

Am zwielof Auer an der Nuocht Dass alles an dem Haus erwecht,

Do körnen s'entlech bei dat Hiius „Jos, jos, Mo get et schlecht

;

Do, wö de Bau« r hat goschluoeht. De Fischen duocht, nun aa et Zeit",

Si spionneren alles a*us. A sprengt zur Lichtche' fort an d'Frcit.

Si hun ke Lierem ine gebeert — De Wollef wojt nun och oraus.

T'huot neischt soch neerges gereert —E wor zo deck ! — E körn net a"ns !

Du gin so, ato] ewe eng Maus En zidd-rt we on Espelaf.

An hemleeh d'Kellerlicht onius. Nu stirmt zur Kellerdir erftn.

An en nom anor'n as zum Lach E ganze Menschenh&f.

(deich agebrach. D'Möt hat en decke F»;u>rhrant,

De Wollef den as bal vorzeckt, An d'Fra de Blcsor an der Haut.

Wo hien geröcb de feine Kascht. De Kniecht den hat en ale Gref,

En hnot net lang gerascht : De Man e Flent mat rasehfeg Li f.

En het gier alles ageschleckt. A siwe Kanner hannen no

De Fischen d.: wor me gescheit. Mat Uowescheppen, Uowenzangen a

De Kcllorlichtche' wor net weit, [lange Stangen !

I
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D'ganz Ivleppolarini'; »I«"' wor dn. Do Fischo lieft nach frei a fr»>sch.

De Wollet' huot s'ch »Iran orgin. . . An niine Anseht bis hatit am Besch.

Kaum huot de Man sein Döf gesin, D8 aner Wollef htm sech dr

Dil left en en Zock op e lasz Geschichtchen iwerltiocht,

A schilt den uorgen, dumme Wollef An duorfir get ke Wollef ine

Mau«dot mat sengem Flentekollef. Mut engem Fils op d'Juocht.

So get <>t wan e gourmang as !

Huf bie ^enrtljeilnng biefeS ©ebirf)tes föntten toiv un« für ben

xUngenblirf ntcfjt einlnffen, bn wir gebenfen, fohter barauf äiirücfynfommen.

^ebenfalls erficht aber ber geneigte Sefer baranö, baf? Dieks bereit? als

3tnbent eine ioirfliri)c Vorliebe nnb ein großartiges* Talent für bie

I)ctmatl)lid)e X^ialeftpocfie befnnbete.

(ftortfefcnng folgt./ M. Blum.

» p«

gittoanfrffe gtMrftfttiit.

Ville d' Esch-sur-Alzette. Concours du „Adolfverhand" et Festival, lo

dimanche, Ii juillet 189."). Beilage gut ©fefter 3 e» tu»9- &• &• ^(Mette, Jos.

Origer.

Catalogue de la bibliotheqoe de fett Mr. lo Dr. Müller, p rufesseur-bi-

bliotheeaire. Luxotnbourg. Fr. Bmtrg-Bourger.

Illustrierter humoristischer Führer durch Luxemburg. Mit einem Plane

der Stadt Luxemburg. Ch. Praum (189Ö).

(Xeuman H.) Offene Slnhuort an .fterrn ftrife Sß. Cürtnamt auf feinen

Xrtifel in ber ;}eitfdjrift „3tal)l unb (*ifen" oom 1. Slöril 1895. Vuremburg. 2t).

((Smil) Sdjröü. (1895).

Speyer Jose 'h. Xarftellung bcö $>erfabrenö, wie $i*ajferboctor Pfarrer S.

Kneipp in Wörishofen feine ttranfen öraftifd) beb,anbelt, ober: ©runblicfje unb fad)

gemäße Beitreibung ber Üneipp'fdKU Halmmfferfur. ^erfönlidjc Xufgetd)itungen feine*

Schüler«. ttureinburg. Broithof & Nimax. 1894.

Heiners H. Dal Huge. ^raftifdje 5Binfe unb SPemerlungcn für «ugenleibenbe

unb Cetjranftalten. tfuremburg. 3. ^3. Witnar. 1895.

Schliep Heinrich. Ur Vuremburg. ©in Beitrag $ur Ur*©efdjid)te be« tfanbeä,

beö iBolfcS unb ber Spradje, ber Ur-SHeligion, Sitten unb (Mebräudje ir. ^uremburg.

Joseph Bctt'ort. 1895. (ilttt tyn'tiät be3 ^erfaffer* unb jioei Sorten, einer geogra

Obifdieu unb Iinguiftifdien).

gecenfkonen*

WlUlbepilb. Wefd)id)tlid)es trama in ."> Elften oon Maria Büchel

Hostert, ^riefter. Kempten. Oering ber >f. Möferfdjcn ^ud)I)nnblung.

1895. 100 Seiten in 16.

ftunbegunb ober fiunigunb, eine Iod)tcr StegfricbS, bc« erften ©rafen oon 2ü-

remburg, war oon ftinbbeit an in ber (iJotte*furd)t unb ftrömmigfeit erlogen morben.

t*or ibjer .fcodjjeitfeter mit .peinrid), #er$og oon «atevu, nad)bertger bcuifdjer ftaifer,
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fjatte fte ba« GMübbe immerwäljrenber ^ungfranfdjaft abgeteilt, jebodj mit Bewilligung

ibres julünftigeu («emafjl«, ber fid) gleid)tall« r-mMlotj, in uoUfommcner Sntljaltfamfeit

$u leben. Unter beiben Watten bcrrfdjte bie voUfoituneiifte Gtutgleit ber ©emüter, bi«

e«, wäbrenb eines firiegsjug« $eiurid)«, iljren Jcinbcn gelang, burd) ^erleiimbttng

ba« Jyeuer ber gnritratty angufadjett. Cbo, ber lurnmogt auf Sdiloß Bamberg (wo

iid) bie Raiferin wäbrenb ber «bwefenb/it ibre« («atreu aufbielt unb bie g«t mit

$eren unb ber Ausübung oon SÖerfen djriftlidjer Ofädtftenlicbe uerbrad)te), «fra, eine

itjrcr 3ofen, unb Meginarb, ein (ibelmann, jettein eine itcrfdjmörung gegen fie an. Xer

böfe T^cinb, in («eftalt eine* fd)inutfeu Witter«, wirb bewerft, tut« er aufdicinenb feine

(5in unb Ausgänge im Sdjljfjimmer ber ttaiferin lut 5o wirb beim Runbegunb

nid)t blof? be« unerlaubten Umgangs mit itjre« (hatten Jreunb unb ^erwanbten QbotU

frieb, fonbern and) mit einem frembcu Mitter befijulbigt. Tiefe (Herüdjte werben ftet«

mcljr ausgebreitet, ftunbegunb üemimmt biefelbeu, woburd) fie unau«fpred)lidj leibet.

Sei ber SHüdfebi .^einridi* eilt fte biefem entgegen, bod) aud) bereit« bei ifym b,at mau
bie ©attin oerleumbet, me«l)alb er biefclbc feine« Portes würbigt. Xie Raiferin fefct

tyr gange« Vertrauen auf (9ott, unb um ibje Uufd)ulb ju beweisen, getjt fte mit Mögen

^üßen über glürjrnbe ^Jflugfd)aren, obne fid) nur im geringfkn ju öerletjen. Xer irre-

geleitete Raifer erfennt fein Unredit unb bittet um ißerjeibjing.

Xie ©eljanblung be« Stoffe« bürfte als gewagt erfd)einen, weil Watürlidje« unb

Übernatürlidje« ftd) ücrmifdjen, bod) wollen wir gleid) geftefjen, bat} ber *?erfaffcr feiner

Aufgabe gewadjfen war unb eine aufrieben fieüenbe Cöfung Ijerbetfürjrt. Xie Spradje

ift burdjweg eine eble, bem Wegenftanb angepaßte. Einige ftärteu in ^»irtrif unb ffleim

werben jebenfaü« in ber ^weiten Auflage oerfdjwinben ; be«gleidjen wünfdjfen wir bie

Herfürjung einzelner, unnötig in bie tfänge gezogener Stellen, woburd) ba« ®anje

an bramatifd)em i'eben nur gewinnen würbe, itfeun wir bett 3$erfaff:r ju feiner Arbeit

beglüdwünfd)eu, fo gefd)ief)t bie« nid)t bloß, weil er bie fatbolifd)e Bütjne um ein

$erä unb Qtanttt erljebcnbea Xbcaterftüd bereicherte, fonbern aud) beöb,alb, weil bic

§elbin bei Xrama« unferer 'JJationalgefdjidjte angefjört. Xer 4>erfaffer ucrfiefjt e«, bie

ÖMübJe edjter 3>aterlanb«liebe $u raeden, ba er Runeguube bie Jtforte *agen lÄfit

:

„3<f) bin gereift

„Unb viel gereift, burd) alle Öauen faft ;

„Xod) feinen Crt fanb id) fo lieb unb traut

„ÜMe meine Jpeimatburg auf b^bem 3i(J,

„ftuf fdjroffem ftelfeubod, uom 9lljett--^lufi

„Umfpült, uon biditen .Rainen ring« umgeben,

„So groß unb bebr unb bod) fo freunblid) ftill

„Sie blidt in« l'anb tjinein bem fteinb jum Xrub,

„Xem ftreunbe bod) jutn ftdjern $ort unb Sdjmj."

Xie fjolje Änerfennung, weldje $m. ^oftert, unfenn gefdjätjten wirflid)en ^tx-

ein«mitgliebe, oon S$. ber J^rau Crbgroßfjerjogin, ber ba« Xrama aud) gewibmet

ifi, ju teil würbe, ift eine wob,luerbiente. Xa« bie«bejüglidje flnerfennung«id)reiben lautet

:

Sdjloß ^erg, ben 2Ü. ^uni 189r>.

I». ^odjwüjrben! .

3- W. ftrau örbgrop^erjogiu beauftragen ntid), (fiu. .ftodjwürben .i)öd)f)bereu

beften Xanf au«jufpred)en, für ba« ib,r gewibmete unb gefanbte ö^erf, weldje« 3|rc

»öniglid)e .\jotyeit mit feb,r uiel ^ utereffe la«, unb weldje« 3br febr gut gefiel. §öd)ft

biefelbe wüuf.l;eu aud) fcljr, baß ba« Xrama red)t balb 3itr Äuffüliriiug fommett

rnödjte.
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I

Urlauben Qw. .frodjmHrbcu, baft aud) id) uiclmal* für bae mir gefanbte S*ud)

ban.c ; id) rjabc bicfclben Surifdie, mie ^l)»e «önijjlid)c Roheit uiib freue midi fc&r

über ba>felbc.

ü)fit beut Sluäbrud uorjii}]lid)fter $od)ad)tuug verbleibe id)

(frier .v>od)iuürben crgelicnfic

(flciO garouitt von $ivfd)bev&>*)

o f b am e.

©ir uiifcrcrfcit« fönnen bei* &irrfd)cn nur einem jeben grrcttnbc

gelegener ü'iiterntnr nnb befonber* allen Üiiycmburflcrti beftens empfehlen.

__ K.

Devis 's et eris de guerre de la Noblesse beige par Alfred de

Ridder. I voluiue in ;V2 de 82 pages. Bruxelles. Soeiete beige de

librairie, 10, nie Treurenberg Prix: 2 frs.

Nonn crovons etru utile a nos lecteurs eu attirant lour attention eur ce

petit volume qui euntient les deviaea et Iva er's de guerre de la nobile
beige qui, depuia 1H15, a fait reeonnaltee «ncienx titrea ou s'en est fait

conceder de nouveaux. Ce travaii qui n'est base quo mr d« a documents oföciel*.

est appele h. rendro de bona servieia a tous eeux qui s'oecupent apeeialement

d'biatoire. l'ue table alphabetique de» noma de faiuille facilite lea reeberebe*.

Si uoua parlons de ee petit ouvrage bien aoigne, le niotif en eat quo Imhi

nombre «le faiullles y repn'senteea ne sunt pas etrangeres ä notro paya.

K.

Tic I^ar|tellmig ber Weftaltcn (MotteS be* Katers, ber getreuen nnb

ber gefallenen (Sngel in ber lUcalerct. (Sine fnnftbiftoriftfjc 3tnbie mit

112 Wbbtlbiingen auf <i4 Xafcln, gc)d)rieben nnb ge^cirijnet öon Michael

Engels, rrnef nnb Oering uon 99ü(f (& öücf, SRmf}folger», £nrem-

bnrg. 1894. 4- (VI nnb 94 S.i "^rei* 10 Mnrf.

lieber biete* im verflogenen ^uljre uon nnferm ilJereini?faifirer uer

öffentlidjtc Söcrf jdjreibt bas „StrajUntrgcr ^tö^cfanblott"

:

iVid)t nur ben Vicbbaberu ber Malerei uub ber ^cid)enfuuft, jebem (Mebilbeten

bietet biefe bod)intcrcffautc ä'ubic eine genuf?reid)e Vcftüre. Xit fdjön anegefübrten

Abbildungen werben im erläuternben Xerte cingebenb bciprod)cu, fo baft bic gcfanitc

X>arftcUung an ftnfdjaulidjfeit nidu* ju iuünfd)en übrig läßt, ,1m 1. Xeile bed &erte#

aeißt unö ber 4krfafi>r, bie ^aljrljunberte burd)gel)enb, bic l^efialtcn (WotteS be« *>ater$,

foroobl getrennt als aud) befonber* in ben ÖJemälben ber ty. Sreifaltigteit nnb ber

ftrönung 3Ji*ariä bargcfiellt. 3m II. Seile bctradjten mir bie guten unb bic böfen <£ngel,

mobei bie Silber ber $>öUc, be* füngfteu ü)erid)tc«, ber \Berfudjung C^cfic , unb auf

ganj bcfoub«c uub eigenartige Söcife bie ber 4*eruid)ung bc* b,!. Äntoniu«, bic gony

Öinbilbungdfraft ber beobadjtenben ?efer in flufprud) nelnucn.

*) ^orftebenbe« Sdircibcn mar bereit« gefciu, al« ba*felbc im „^uremburger

S^ort" erfdjicn.

Öurcrnburg. — 2)rud uon P. Worrä-Mertens
, iDiaria^XiKrcricn^tvaBc.
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urfttibuiMji

.^eiQii^iieflcbcn uoit bem IkreinS^orftanbe.

Stltc ISorvcfponbenjen unb Beiträge finb jn richten

on ben "Jhäftbentrn ober an bcn Schriftführer

bcv («cfcUfdiaft.

2) ie 3?crein*M)rift crfdjc int vorläufig am l.

icbcn l>iouafe$, 24— «eitcn ftarf.

3)irfelbe luirb alten Sltitgliebein gratis $ugeftctU;

für 9iUf)tueicin$amielniritfe betragt bir jhljrlidje

ftüonueiucntsprei* £$Y. 7.")0 (AW. 6).

ÄUc |U*d)tc ucu-bcljalten.

M 9. $it£i*itiburg, 1. &vptembev 1805. 1-

Jlrr Ijiftorifdjnt Sektion Urs (ßrolil)fniHiü(lirn Mitiits

|itm fiutfit^irtljviiicn gitbclfcft^

2. September 1805.

„fluf fünfzig ^nlir' fdjanft bti uiriicf, auf fünfjig JJa^r' in äHfllj' 1111b 2cf)iucif?!"

«0 rufet üoll $cgci|Yruiioj beut' Dir fvcnbifl beine .V>ciumt |U.

„(Sin öottfä &eoett,ffänf&iQ. ?\ithr', ocrbradjtcft bu im Stampfe Ijcif?,

„£>u UKinfrcft nid)t ; int üi>uf eft mir gatij uiiöcrbroffen, ofme f)2uli !
" —
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,,58ad) auf, mad) auf, o Ü>atcrlanb, aus fcrjwcrcm Ürainu unb bnftrcr ^Jaefn!"

So Hang c« Ijcut oor fünfzig ^aljr' burcfj olle föaue uufer« l'anb«.

„SLMrf ab ben ?llp, ber biet) bebrüeft, in Ijeitrcm ©lau ber .pimmcl lad)t,

„Der 3ommcr ftreuet ©luiucn aus« unb webt um bid) ben J)iul)iuc«fran$

!

w!Der iBcltgeid)td)te große« Sud) uermerft mand) Manien frola unb l>ehr

„85on dürften unb oon äinbern bein au« läugft enricfjrounb'iier

fciebenbig warb'« in allen Gtou'n, ba« #olf erwogt' oom Xrauinc fdjroer,

@« barfjte ber, bic cinft getampft für'« ©atcrlanb ben ernften 8rrcit.

Älcin war bic Sdjar, bic bamals legt' ba« ^unbament 3um feften ©au,

3n bem oljn' iHaft ber iLMffcnfdjaft geopfert warb auf fyeil'gem .v>crb;

Dod) treue &*ad)c hielten fic im Icmpcl nnb auf btum'ger Wu,

^n morfdjer ©urg auf ftciler wo cinft gerjerrfdjet Üan^ unb Schwert.

Unb wo ein Deufmal frül)'rcr ^eit auf tjcim'fdjein ©oben öbc ftanb,

Da« pflegten fie unb fd)ü>ten fie mit großer £icb' unb ernftem Jteii

3u wahren c« ber ^acfjmclt auf — ein ftummer #eugc feinem *!ant>

flu« bunflcn Xagcn läugft ocrraufdjt, bod) ruljmcswolt unb fampfesrjeip.

Der ^eimat treu crgcb'nc Sdjar, il)r iBerf fie fal) gebeirjen balb

;

©in Äibnig natym c« ftol^ in Sd)u^, gab irjm in fiieb' bic f)öd)ftc 3i*cil)';

80 trugen Steine fic 311111 ©au ber £>cimatfunb' au« ^lur unb 2Batb,

Vlu« längft oergilbtem Pergament, au« <5d)lofj unb glitte aud) tierbei.

Die cinft gegrünbet biejc« SBerf, rulj'n alle ferjon in füf)lcr ©rb',

Dod) junge Kraft, bic fic gewählt, bie bauet nun rcdjt cmfig fort

Arn froren ükrf unb l)ält gar Ijod), wa« cinft bic
s
J)fciftcr fic gelehrt:

©rgrünbet Traten früb/rcr ^cit unb bleibt ber SiMffenfdjaft ein $>ort.

Drum raufdjt'« burd) (jeil'ge .fallen r)eut', burd) Stäbt' unb Dörfer

groß unb Hein,

flu« jeber ©ruft ein „©ibat Ijoct)!" erflingt in £uft unb ftritylidjfcit

;

„Ons Hemecht u
, jüngft entftanben erft, mifdjt frol) fid) in bic 5-cftc«rcil)'n

Unb jaudföet laut: „Webcifje, blülr unb wadjfc bi« in fernfte $eit!
M

tiarl Sodann uou ber 2Rofel.—
gu(!anl> ter §taM im* Cßraffdjafi Iftanten
$ur Seit Der erften fron^öufa^en flieuolution unb unter beut erften

Mnifcrrcirfic, fowie ber erften ontirc ber Sieber^erftettung be« Munin tljuni?.

$om Ja^rc 17!)4 bi« 1816.

mm.)
©on 1813 bi« 1815.

fll« Napoleon, ber allgewaltige £crrfdjcr ftranfreid)« mit ungeheuerer
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$erre*ma$t ins 3nnere SRufilanb« eingedrungen mar, um bcn £atfcr

Älcranber, bcr eS getoagt fmrte, fid) gegen ifjn aufzulehnen, ju 3Üd)tigen

,

DcrlieB ben bis baf)in Unbewegten baS gemoljntc C^Cücf unb eine fjöfjerc

£anb fefetc feinem Siegesläufe burd) Europas fiänber eine unüberfcfjreit*

bare (Trense: „OiS ^icljin unb nidjt meitcr !" — Tue aufccrgnoitynlid)

ftrenge tfälte beS früf) eingetretenen ©inters oon 1812—1813, junger

unb (Sntbctjrungen niQnnigfaltigftcr «rt unb nid)t minber baS 3d)roert

beS gfcinbeS beretteten täglid) Jaufcnbcn oon Streitern bcr großen Slrmee

auf ben Sdjncegefilben SHutflaubS ein früf^citigcS, falteS ®rab. sJiur

30 bis 40,000 üttann fehlten oon bort äitrücf. Napoleon« 2Had)t mar

gebrochen. öS erhoben fid) nun bic durften UUD °ic gefnedjteten Oölfer

Europas, um bas ocrljafuc ^od) iljres UntcrbrücfcrS ab$ufd)üttcln. $n
ber Dreitägigen, großen Oölfcrfd)lad)t bei *ieip3ig (16., 18. unb 19. OU
tober 1813; mürbe ber fiegcsgcmoljntc ftricgeStjclb gän$lid) gcfdjlagcn

unb gezwungen, fid) über bcn jK^ein )ittfict$ii&te$eit. X^ic Oerbünbetcn,

roeldje iiiin nachgeeilt roaren, sogen mit il)ren Gruppen am 31. üMärs

1814 in $aris ein. Napoleon mürbe beS XljroncS oerluftig erflärt unb

Subioig XVIII. beftieg bcn fran$öfifcf)cu HönigStljron. ÄUtt) baS ^ujem*

burger Jiianb innre bei bem dcücf^ugc bcr ^ransofen unb bem £>urd)3ugc

bcr oerbünbeten üMädjtc SöiclcS \n crbulbeu
;

tro^bem erfreuten fid) bie

iiuremburger bcr langcrfcljntcn nücbcrcrlangtcn ftrciljcit. Äm 31. ÜDfai

1814 fiel bic .panptftabt in bic .fcänbe bcr Oerbünbeten unb mürbe oon

l)cffifd)cn Iruppcn befefct. Unfcr *ianb marb nun bem sJOiitteloHt)ctnifd)cn

WencralWouocrncmcnt (1814 unb 1815) jugctljcilt unb blieb cinftiocilcn

oon Iruppen beftänbig befefet.

Wad)ftcf)cnb eine furje Sdjilbcrung bcr Einquartierungen unb ffle*

quifitionen, beneu bas Stäbtdjen Oianbeu mäl)renb biefer ^cit auSgefcfet

toar. ^uoor foll aber nod) bemerft merben, baj? baSfetbc im 3al)rc 1813

burd) fdjrceflidje Uugcmitter einen Sdjabcn oon minbcftenS 7000 ftranfen

erlitten Ijatte.

31m 25. «prtl 1814 trafen, oon (Sdjtcrnad) fommcnb, in Oianbcn

ein: 1 Offizier, 1 Sommiffär, 80 Mann CSommanbirte, 80 IraimSol*

baten, Summa 102 äbpfc, nebft 250 $fcrbcn unb 2(3 Stücf 3d)laa>

Cd)fcn.

Oon ©djtcrnad) aus mar fdjon am 23. »Ipril an ben Cbcrbürgcr-

meifter oon Oianbcn ber iöcfctjl ergangen, auf's fdjlcunigfte für beren

Unterbringung unb Verpflegung, fomic für bie Jourrage 311 forgen unb

biefen Xruppcn einen juocrläfngcn , beS ©eges funbigen s
JÜfarfd)=(£om^

miffariuS mitzugeben.

Um 28. Hpril 1814 rücftc bcr preufnfd)c C bcrftLieutenant oon

Matte nebft einer *8agage= unb Iraiu-(Solounc, befteljenb aus 9 Cf-

fizicren, 224 Mann unb 418 ^ferben, oon ©itburg Fommcnb, nad)
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23tmtbcn uor, allmo er Safttag I)iclt unb ftd) alSbann nad) iRamür begab.

Seine iWarfctjroute ging übrigens uon Xrier über Vitburg, Vianben

unb Vaftnad) nad) 9famär. Sin ben Cbcrbürgermeifter noit Vianbcn

mar uon (£d)ternad) aus ber Vefeljl ergongen, biciem Cbcrft Lieutenant

einen ^farfcrjfommiffar entgegcn.vifdjicfcn unb big inö nädjfle Cuartier

mitzugeben , fomic bic Quartiere für biefe Golonne , fomoht tu Vianben,

lute and) in beu närfjften umliegcnbcn Dörfern gleid) 31t roauliren unb

eine Ijtnläuglidjc Änjaljl uon Vorfponn^ferbcn unb Sltagcn in S3crcit

fdjaft |n galten.

tiefer Kolonne folgte 2 Zage fpäter eine anbere uon 10 Cffi^ieren,

350 aMann Solbnteu unb 350 ^ferben, unb bann eine britte uon 5

Cffaieren, 250 Wann Solboten unb 250 ^ferben, tucldjc iämmtlid) in

Vianben, mo für Verpflegung unb #ourrage geiorgt merben mußte,

§olt madjtcn unb Safttag gelten.

$lm 1. Diai 1814 maren in Vianbcn einquartiert: 474 3)2ann,

bnrunter 1 ÜWajor, 1 Kapitän, 5 Cffiäterc, 3 g-elbroebel, 1 Ärjt unb

7 Vebiente.

lie Sanfter ^oljann Älff, Äarl ftetjber, $eter Straffer unb o^an3

HJck fertigten Sdjufjc für fie an.

^olgenbe Crtfdjaftcu fjatten nad) Vianbcn liefern :

flut 8. iWai 1814 waren in Vianbcn einquartiert: 1 Kapitän, 4

Offiziere unb 320 Statin Solbaten; in ftoutjrcn : 1 Offizier unb 100

Ütfann Solbaten, unb in heiler: 1 Cffaier unb 67 Söfann Solbaten.

Böfingen lieferte biefetl lag 980 «ßfimb ftleifd) unb Sto^emburg

5 kalter .£afer unb 1 ©ogen uad) Stauben.

$lm 11. unb 12. guni 1H14 lieferte Vianben in ßcmeinfdmft mit

tibrperid), Weidjlingen unb ©allenborf in's 3Rttttfc4DtaQaain 31t Lurem*

bürg 5 kalter tforn, 4 «Walter §afer, 1440 ^funb ©trot), 350 ^funb

Sei&en unb 2 Cd)fcn.

Äm 29. unb 31. Juni unb 2. ^ult 1814 maren bic Vranben=

burgifrfjcn £mfareu in Vianben einquartiert. iDbfdjon alle Vorrätig burd)

bie uorangegaugeneu (Einquartierungen bereite crfd)öpft maren unb ba$

Verlangte nid)t gleid) geliefert werben fonnte, fo mürbe augebrol)t, baß,

faüS ntd)t binnen feftgejet?ter Jyrift ^llleö ba märe, £auSfud)ungen ftatt=

fänben unb alles* Vorfjanbene genommen mürbe.

Nebenbei fei nod) bemerft, baft 99 (Einmolutcr uon Vianben mäfjrenb

Lanbfdjeib 3 iföagen unb 1 tflettpfcrb,

Stol^emburg

©allcnborf

SRugfautn

Scrmnfweiler

(5rud)ten
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1*14 bic Botengänge in bie üerfrf)icbcncn Meiereien be8 Kantons 23ian-

ben £ii ntodjen Ratten.

$ic (Einquartierungen, 9tcquifitioucn nnb Lieferungen nmreu 1815

nirfn minber bebeutenb, mic folcfjc 1814 waren.

Jn ben oielcn Kriegen , bie ber grenzenlose (Sfjrgcig nnb bic föuljm*

fndit Napoleon* rjcraufbcfcfjrooren battc, mußt« and) ba* luremburger

i'anb grofic Cpfcr nidjt nur an £ab nnb Witt, fonbern and) an 9Ren*

fd)en bringen. Tie Blüte feiner Jünglinge fonb auf ben oielcn Sd)larf)t;

feibem ein frühzeitige« ©rab.

Ü?on nadibenannten Bianbener Jünglingen melbet bie Grjrouif, baft

fic in il)rc Heimat nidjt mel)r znrücffetjrten :

1 )
Hocutengon illa;ntge8) Sf)riftopf), ^ionicr, ftarb am 10. ^(uguft

1807 im $o*pital 311 Stachen;

2» Bcauvii'8 .fteinrid), Jäger, ftarb am 12. Februar 1808

(Eberburg

;

3) Piquart Ibcobor, ^uf^'cr ' ftnro am lieber ben 19. Februar

1808 im >>o$pital $n Lüttid)

;

4» Kieffert flnbrcaa, Solbat, ftarb am 29. Slpril 1808 311 luetj

in ftrnnrrcid) \

5) Bous Jofcpf), Jäger, ftarb am lieber ben 30. Januar 1809 ju

Juftiboa bei Saragoffa in Spanien
;

6) Picard ttart, Sergeant, ftarb am 1. UNärs 1809 im Militär

.pospital ju Santanber
;

1) Desmuth itMlljclm, Jäger, nntrbc burd) ben ftcinb 51t Scnacora

in Portugal am 27. September 1810, um 10 UI)r oonnittagS,

getöbtet
;

8) Hauff WifolauS, Jäger, ftarb plitylid) um .*> Uljr bc* Borgens 51t

Sabatoria in Spanien am 12. Cftober 1812.

2SMc oielc anbere aber oon 33ianbenä Sblmcn, bic mit beut großen

.frelbcnfaifcr in beu .virieg gebogen finb, mögen nori) in frember (Srbc

ruhe» , uon benen linö bic Gljronif nid)ts aufbewahrt unb überliefert l)at.

Th. Bassing.
1—fr

©ffdjittjtlidjn* $ürhblitk
auf bte tut WruiilKi^ofittutm gurcmburg bisher crfductienai

Rettungen unb 3cttfd)riftcii.

XIII.

Wcinorinl be$ (ttroftljerWl^um* gitgctuburg.

Memorial du <xrand-Ducli6 de Ijuxembourg.
(ffortfefuitig.)

Jn sJir. 1 00m 2. ÜNai 1854, ;|wc iter Ii) eil bc* „SDtatto*

rial$", finb folgenbe }Wei ?tttcnftücfc ;,u lefeu :
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I. £uranbürg, ben 1. 9)fai 1854.

das SBcrorbnungS* unb i*crmattungsblatt bcS C^ro^cr^ogtfjumai

entfprad) in feiner bisherigen $orm unb Ausgabe ntc^t gan5 ben $k

bürfniffen ber ^enualtnng.

die Sammlung enthielt, ol)nc Sonbcrung, bie ©efefee, bic

maltungS^ctc, bic 9htnbfd)rcibcn, bie $8cfanntmad)ungcn, meldjc bic

(Sintoohner nidjt allgemein intcreffirten , unb öfters Steigen , meldjc •

nur ein ^ntcreffe für ben Stugcnblicf gewährten. So cntftanb am Cfnbe

bcS ^nfjreö ein Söanb, meldjcr alle abminiftratioen Öegenftänbc oerfdjie

bener (Gattung unb ocrfdncbcncr SBidjtigfeit umfaßte.

33}äf)renb bei feiner (Mrünbung unter bem Xitel : „3*crroaltimgSblatt

beS (#rof?her3ogthumS" (ftönigl. $}cfd)luf3 oom 29. ^uni 1816) feine

Söcftimmung nur bic eines abminiftrarioen 5ttatteS für bie ^roDin^ unb

bic ©emetnben mar, hQt es, feit baS ©rojlhcraogthum einen befonbern

Staat bilbet, jenen ßhorotor ocrloren, unb ift tjauptfädjlirl) (Gefefcblatt

geworben. ?(ud) Ijat man feinen früljern Xitel in „£*crorbnungS- unb

3?crmaItungSblatt" umgeänbert; aber man Ijat untertaffen, bic Samm-
lung in gftei Partien nad) ber (Mattung ber in benfclbcn betjanbclten

®cgenftänbc ab^utljeilcn.

die Regierung hält cS für angemeffen, gunäehft ben Ucbclftanb gu

befettigeu, mcldjcr au« biefer ÜHcrmifdumg aller ocrfd)iebcnen im Sftcmo»

rial oorfommenben Steten entftcfjt, unb es ift baher burd) ben &önigl.=

Wronhcr^ogl. ©cfd)lu|l oom 20. o. 9W. bic Verausgabe ber Sammlung

in 3Wei obgefonberten 3:^ctlcn oerorbnet loorben. der erfte ift beftimmt

3iir amtlid)en )sBcfanntmad)ung ber (Mcfe^e unb ber i?crioaltungS^ctc,

bic ein allgemeines ober baucrnbeS ^ntereffe bieten. Gr mirb baS ®cfcfc-

ober Amtsblatt (Journal ofliciel) bcS ftrofiheraogthumS ausmachen unb

eine befonbere Sammlung bilben, meldjc bequem 311 benufcen ift, unb

fclbft diejenigen intereffiren fann, locldjc nidjt gur eigentlichen dermal-

tung gehören.

der ameitc Ztyxl mirb nmfaffen bic abminiftratioen $ctc oon nur

örtlidjcm ober oorübergehenbem 3ntcrc ftc ' °if ^nftruetionen, bic diunb-

fd)reiben, 33cfanntmad)ungcn unb Steigen, fo mie bic ocrfdjicbencn

3Witthcilungcn, mcld)c bic Regierung §ur allgemeinen ftenntnift 311 bringen

für gut finbet.

diefer lefctere Xheil trägt bie (Mcftalt bcS früheren ^roDin^ial- unb

(üemeinbc^JDfemorials. ©r mirb ber ^Regierung überbies (Gelegenheit geben,

gcmcinnü&igc Slrtifcl in $C3ug auf ?(cfcrbau, .franbcl unb ©ciocrbe,

Armenpflege, unb überhaupt auf alle $mcigc ber Staatsocrmaltung mit-

3utt)cilcn. Äuch mirb bic Regierung im Staube fein, öfters burd) einige

3eilen, unb ohne fid) im ®cringftcn in bic ^olemif ber .ßeitungen cin=

3ulaffen, irrthümlidje ober erfunbene dinge ober Jöchauptungen ju bc*
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richtigen, mcldjc bic ^ntercffcn be$ t'anbcS in bcr ftrcmbc ober im

Qtmerti gcfäljrben mödjten.

^ugletd) inad)cn bic 33cftimmuugcn bc* ^cfdjluffc* oom 29. Vtpril

iitöglid), ben Umfang, mie bie ttoften bes nenen officiellcn flotte« 511

verringern.

fönblid) fdjien es nottnnenbig, bafür gu forgen, bafi man fid) auf

jeben bcr beiben Il)eite bcfonbcrS abonniren fönne, nnb bafi bas Ü)fe*

inorial an beftimmten Xagcn erfdjeinc, bamit es fo an ^ntereffe nnb

!$olfstl)ümlid)fcit gewinne.

II. $cfanntmad)ung, bic Verausgabe bed 2Weinorials betreffend.

#ur $od£tefying bcr Slrrifcl 3 nnb 6 bes ilönigt.^ro^cr^oglidicn

iPcfdjlnifcs oom 20, tfpril b. 3. (©. 1,1. Streit) l)nt ba3 Gonfeil ber

«eneralflbminiftratoren borläufig folgenbe sJMaafu-egcln bcfdjloffcn :

Tos Memorial roirb jeben Samftag unb fo oft erfdjeinen, al$ cd

bic Öcbürfuiffc be$ 'fcienfteg erf)cifd)cn.

1>ic beiben Abteilungen beS Memorials werben suglcid), ober aber

getrennt Ijcrouggcgcbcn.

?k ^meite Abteilung loirb, abgcfeljcn oon anberu nötfjig cradj-

teten Mitteln bcr ^efanntmadjung , alle im Staatsintcrcffe (iegenben

Annoncen enthalten, find) loerbcn in bicfclbe, wenn es begehrt mirb,

bie ber (Vcmcinben ober öffentlichen Anftalten, fomic bic gcrid)tlid)en

flnnomcn unb bie bcr miniftertcllen Beamten cingerüeft merben.

Xesgleidjcn fönnen, fotoeit fie ein öffeutlid)es ^ntereffc gewähren,

aud) Annoncen angenommen werben, mddjc oon sl$rioatpcrfonen ausgeben.

Üftit bem (^cfud) um (£inrücfuug einer Annonce ift fid) an ben

Trucfer bes Memorials ,^u toenben, meldjcr bic nötigen ©djritte tljun

wirb, um bic inftruetionsmänige (Srmad)tigung ;>u erhalten.

£Vu ^rioatperfonen ftcl)t es frei, fid) auf beibc Abteilungen bes

Memoria Is, ober nur auf bic eine ober bic anbere bcffclbcu p abonniren.

Ter Abonncmcnisprcis für s]3riimtperfoucu beträgt, nad) ber oor^

läufigen Uebcreinfuuft mit beut 'Tnufcr, jäbrlid) clju $rancs für

beibe Abteilungen unb fünf ftrancs für jebc einzelne Abteilung,

glcidjoiel aus mieoiel ^ogen bic Sammlung bes ftaffitf beftcljt. Tic

Abonnenten, meld)c uirijt 511 üuremburg woljnen, erftattcu bem Trucfcr

bafit ^orto.

SNiS Abonnement bes Staates nnb bcr (Mcmcinbcn auf bas SDfc

morial ift um ctioa getyn ^roaent bes früheren ^reifes Ijcrabgefegt.

£ie «offen bcr tSinrücfung bcr Annoncen werben an ben £rucfcr

bes Memorials gejohlt unb betragen ^man^ig Centimes oon bcr

geile für bieienigen, mcld)c nid)t abouuirt finb, unb fünf^cljn (Scutimcs

für bic Abonnenten.

Jahrgang 1^54 weift auftcr bem Wcncral^itclblntt, aud) nod) ein
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bcfonbcrcö für jcbc ber bcibcn Abteilungen auf. Selbe (nuten : „Üttcinorial

bes Wroj?l)er3ogtI)um£ ^urcinburg. Grftcr Xljeil. Aftc ber (^efe^gebung

uub ber allgemeinen iUermaltung. — Memorial du Grand-Duche de

Luxembourg. Premiere partie. Actes legislatifs et d'administration

generale." unb „tüfcmorial .... £urcmburg. ^meiter Tbctl. Ccffent

lid)c Ufte ocrfducbcncr Art unb nidjt anttlid)c 2tttttf)ei Hingen. — Me-

morial .... Luxembourg. Seconde partie. Actes publica divers

et publications dou otiicielles". X^tc einzelnen Hummern ber bcibcn

Abteilungen fjaben bicfclbcn Aufgriffen. Aud) finben mir fett 1854

unmittelbar nad) bem ftcncral^Titelblatt (ben folgenben ^abrgängen

fcljlcn bie fpc^ielleu Titelblätter Oor jeber Abtf)cilungi ein „Alptjabctifdics

^cqcidjni^ gum Memorial bc* Wroftljersogtbum* £urcmburg" .bcutfdi

unb fran
(̂
5fifd)). (Sine feljr nül<lid)C, sunt 9cad)fd)lagcn äuf^erft gut rm*

gerichtete Neuerung ift feit 1K54 beut ^nbaltsoerjcidnun biu^ugefugt.

ift bic* ein „(£l)ronologifd)C0 ^er^eidt)nif? ber im Memorial bc*

Wrofif)er
(
}ogtl)um9 l'urcmburg für bas ^al)r .... enthaltenen Aftc ber

(Mcfefcgcbung uub ber allgemeinen ^crmaltung
I ebenfall» in bcibcn

Spradjcn).

2SMc mir foiitcr nod) bören merben, mürbe im 3>abrc 1*^7 burdj

^crorbnung Dom 28. 9Joocmbcr eine unter ber Auffidjt ber

fliegierung ftetjcnbc Reitling &ben gerufen, melcbc ben Miauten

„üuremburger Reitling" — „Journal de Luxembourg" trug. Tiefe

bientc in tr)rcm „Amtlidjcn Tbcilc" 60311 , „bie $efd)lüffe unb nbminif

tratioen ßrtaffc oon örtlichem, öerfönlidicm ober oorübcrgcbcnbcm %n
tereffe, bie $cfnnntmad)ungcu , feigen, 9)Jittl)cilungcn unb ocrfdjicbcncu

&unbtnad)itngcn" ber Regierung unb ber Würben $u ucröffentlidjcn.

Toncbcn aber folltc bas Memorial „nl* officiellcS Bulletin ber Cskfcfec.

Reglement* ber öffentlichen ^ermaltung unb ber Aftc oon allgemeinem

ober bauentbem ^ntcreffc" befteljen bleiben. 3>ic erfte Kummer biefer

„^ureutburger Rettung" erfdjien am 2. Januar 1858. 3omit mar für

bie 3ufunft bie (Sintl)eilung bc* „ÜNcmorials" in gttri gefonberte Ab

tbeilungen überflüffig gemorben, mic bie» aud) erfidjtlid) ift au» bem

.Sgl. Profil), jöcfdjluf* 00m 23. 3>cjcmbcr 1857, betreffenb bic Jl<oll*iebung

ber Äo,l.*@ronl). ^crorbnung 00m 28. ^ooember 1857, morin c3 Ijcittf:

„$on bemfelbeu Inge an (ben 2. ^nnunr 1858) beftebt bae Memorial

bcö Wrofdier^ogtljuim? nidjt meljr in gmei Ttjcilcu". Tiefe Verfügung

bauertc bis 311m Wcfctj 00m 15. guli 1859, in meld)em $ 4 lautet:

„Tie ^erorbnung oont 28. ^ooember 1*57, bie JpcrauSgabc einer ^ei

tung betreffenb, ift abgefdjafft unb mirb mit bem 1. Cftobcr 1859 aufler

iiraft treten. Ter Regierung mirb ein (Srcbit eröffnet, um biefelbc in

3tanb 51t feUcn, eine Reitling 311 uutcrftüfccn". £cr ^al)rgaug 1858

unb bic 3 erftcu Trimeftcr besienigen oon 1859 (Sflr. 1—32) tragen
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an ber ©pifce be|?f)alb nur bat allgemeinen Ittel : „Memorial be«

©ropersogtlmm« Suremburg" — „Memorial du Graud-Duehe de

Luxembourg", ol)ne weiteren ^ufafc ; &om !• Cftober 1859 an ift ba«

Memorial aber nueber wie früljcr in 2 Abtbeilungen gefonbert ; Mr. 33»

loom 11. Cftober 1859» ift triebet öberfdjrieben : „Memorial be« ftrofc

ber^ogtlntm« l'uremburg. (Srftcr lljeil. Aftc ber (9efefegebung nnb ber

allgemeinen ^erroaltung". — Memorial du Grand-Duche de Luxem-

bourg. Premiere partie. Actes legislatifs et d'administration g«m6-

rale." CDte amctte Abteilung beginnt mit Wr. 1 (ebenfalls üom 11.

Cftober 1 859 1 ttnb trägt aud) roieber ben eutfpredjenben Xitel : ÜMcmo*

rial be« ^uremburg. ^weiter Xfjeil. Ceffentlidje Acte ücr)ct)ie=

bener Art unb ntdjtamtlidjc üttittbctlungen. — Memorial .... Lu-

xembourg. Seeonde partie. Actes publics divers et publications

uon ofticielles". Diefe SBeftimmung ift and) au«gebrücft im Ä. öroj^b.

5öefd)lup üom 21. September 1859, welchen mir in feinem ganzen

©ortlaut folgen laffen, meil er nodj uerfdjiebene intereffante JHeftim»

mungen enthält

:

&Mr, Silljelm III., üon (Motte« Knaben, König ber Weberlanbe,

^3rins oon Cranien-Waffau, (#roj?l)eräog oon Üurcntburg, *c. 2c. :c.

3tad) <£infid>t be« § 4 be« ©ejefce« »om 15. ^uli lefctfjin, mobura)

bie ^erorbnnng üom 28. November 1857 über bie Verausgabe einer

Teilung abgefdmfft unb oom 11. Cftober 1859 außer Kraft gefegt roirb;

Auf ben #eriri)t Unfere« Wcneral^ireftor« be« Innern unb ber

^ufti^, unb nad) (£infirf)t ber jenem $erid)tc beigefügten Gonfeil«^

rattumg ber {Regierung

;

£aben befdjloffcn unb befdjliefien :

Art. 1. thm 1. Cftober 1859 treten bie Söeftimmungcn Unfere«

Berufte* oom 20. April 1855, betreffenb bie fcerau«gabe be* 3Rcmo*

rial« in *roei Abteilungen, bie erfte al« ftefefcblatt, bie jmeite al«

$erroa(tungöblatt roieber in Kraft ; bie« jebod) mit Au«naf)tue beseitigen

©eftiutmungen, oon melden bie Art. 6 unb 7 banbeln.

Art. 2. £a« Memorial erfcfyeint an unbeftimmten Tagen, fo oft e«

ber öffcntlidje £ienftgang erljcijdjt.

Art. 3. £a ba« Abonnement auf« ÜDietnorial für bie (ikmeinben

oerbittblid) ift, werben bie Koften ber ^eröffentlidjung 511111 Xljcil burd)

bie Regierung, 511m Xfjeil burd) bie Wemetnben, im $erf)ältni$ 3ttr

3al)l ber empfangenen (Sremplare getragen.

Art. 4. X)ie Regierung mirb bie $kt)örben unb ^Beamten bejeidmen,

»oeldjen ba« Memorial Don Amt«megen unb nuf Koftcn bc« 3taate«

$ugefenbet merben foll.

Art. 5. £>infid)tlid) be« mit beut Bruder für ben ^rurf be« 9)fe=

morial« 5U treffenben Uebereiufommen« ift bie Regierung ermhdjtigt,
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bcmfclbcn bcn ^nfcrtiouSpretS ber in fraglidjca SBlatt etwa Qufsundjntcnben

^rioat Anzeigen §U nbcrloffcn , unb if)tn 511 geftatten, auf eigene flterf)

nung Abonnemente uou ^rioatcu anäuneljmcn, oljne jebod) bcn ^rcis

.oon fünf ^raufen jäbrlid) für jebe ber beiben Abteilungen übcricfjrcitcn

511 bürfen.

Art. (k Unfer Weucral Direftor be$ ^unern »n0 btt 3 u ft«,> W mil

ber $oft$te4it!tg gegenwärtigen J8efd)tnffc«, meldjer in'i „lUiomorial" unb

in bie lf l*urembiirgcr Leitung" eingerüeft werben foll, beauftragt,

.paag, bcn 21. September 1H59.

ftür ben König^roptKr^og,

Neffen Statthalter im ®ronl)cr$ogtl)um

,

(ge$.) Heinrich,

^rin$ ber Sciebcrlaubc.

Der ©cneral rireftor bes Jnnern £urd) ben $rin$en :

unb ber 3ttftt&, 3>cr Secretär,

(ge
(V) Ed. Thilges. (ge^.) G. d'Olimart.

^u 9er. 1 Dom 11. Cftobcr 18.7.), ^weiter II) eil, ift eine S)e*

fanntmadjung, batirt oom 1. Cftobcr 1859, abgebrueft, ber mir folgende,

auf unfern Oftegcnftanb bcpglid)c Stellen entnehmen : „(Sine &önigl.-(#roj?t).

35erorbnung oom 28. Wooetnber 1857 befahl bie .'ocrauSgabc, unter

Auffid)t ber Regierung, eiltet ben Xitel „Luxemburger 3c itu"9" fnljren*

ben glattes. Sieben biefer Leitung mürbe baö Memorial als officieUca

Organ für Wcfcfcc, Verwaltung* ^Heglcmentc unb Acte oon allgemeinem

blcibeubcu 3 »treffe beibehalten

8on bem nämtidjen ^citpunftc an (2. Januar 1858 1 fjörtc ba*

Hfcmorial auf in ^oci Abtbeilungen 511 crfd)eincn (Sin ttöntgl.

(*roj?l)cr
(
}oglid)cr sBe)rf)luB twm 21. Noocmbcr 1859 ftellt ba$ Memorial

oom 1. Cftobcr 1859 ab mieber in $wci Abteilungen f)cr, bie eine

alö (>kfcfeblatt, bie anberc als* Vcrwaltungsblatt, fo mic c$ ber ftönig

lid) ^ronl)cr^oglid)e #cfd)luj? oom 10. April 1854 oorgefenrieben fjatte.

Da* Memorial mirb neuerbtng* in jwei Abteilungen,

bie eine als Wcfcjjblatt, bie anberc als 93ermaltung*blatt f)crau*gcgcbcn

Werben, foiuic basjclbc oor Wrünbuug ber Leitung, in Wcniäfeljcit bes

ttömglid)>Mrof?l)ersogl. Skfrfjluffcs oom 20. April 1854 beftanben batte.

9er. 7, XI) eil II, bce JDccmorial« oon 1859 enthält uad)folgenben

i){egicrungebcfd)lun oom 28. Cftobcr 1859, betreffenb bie ^crt^cilung

bc$ „^Memorial*".

Die Mcgicruug im (Xonfeil

;

9lad) (iinfidjt bcö Art. 4 bc$ >ibnigl.=Wronl). $efd)luffeö oom 21.

September letetfyin ;

Auf bcn *Hcrid)t bes (McncrallMrcftorö bess Jnnern unb ber Jiufti,}

;

Skfdjlicfrt :
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Vlrt. 1. Sic bcibcn }lbtl)cilungcn bcä
, f
3J^cmorial$

,,

mit ber crftcn

Kummer, wcld)c nad) beut Datum gegenwärtigen ©efc^tufTcö orfrficincn

wirb, anzufangen, jollcn in tfuhmft ben unter ^ 1 ber angefügten Stftc

be$cid)ncten Würben unb Staunten bes Wro^er^ogtljunKf Don Vitium-

wegen jngefenbet werben.

?lrt. 2. Tic bcibcn Abteilungen bc* „SWemoriate*
1 werben ebenfalls

aus 3d)icflicl)fcit2igriinbcn ober 511m flustaujd), von beut nämlidjcn läge

an, ben unter i? 2 ber erwähnten fitfte bc^cidjueten auswärtigen 33e=

tjörben unb Ijbljercn Beamten jugejenbet.

Art. :i. Die stferienbung be$ „Memorials" an bie beteiligten 8e*

tjörben unb Beamten erfolgt unmittelbar buret) baa "?lrrl)io iöürcau, unter

Aufitrf)t bce Wcgierungoratl) Wcncral 3ccrctäre.

Art. 4. üicclamationcn wegen irrtl)ümlid)cr 4?erfenbung ber oer

fd)iebciicn Hummern muffen fpäteftens fünf Xage narf) (Smpfang ber

legten Kummer jeber Abteilung an ben ükgtcruug$ratl) i>>eucrnl 2cerc^

tär gerichtet werben.

Art. •'). Sic Söcliörbeu unb Söcniutcn werben bafür 3orgc tragen,

ban bas „Memorial" am 3cf)luf? jeben ^alire?, nadjbcm bas ^uljalts

5Bcr5cict)nif5 erfdjicuen fein wirb, ciugebunbcu wirb. Sie bieäfäUigc Auö-

läge wirb auf bie ifynen bewilligten JWürcau .stoften ober in betreff fol=

djer Beamten, weldje feine SBüreau iioftcit genießen, auf bic benfelben

$u jenem ^werfe yi bewilltgcubc CSntfdjäbigung nugewiejeu werben.

Sic Siftrictö iSommiffärc werben iu ihren ^aljrcöbcridjtcn cniuüjncn,

ob bic Wcmcinbeii biefer Anempfehlung nadigcfomiueu finb.

Art. r». (Gegenwärtiger $ta*d)luj? ioll in'* „Memorial" cingerürft

werben.

l'urcmburg, ben 28. Cftober 1859.

Sic Oicgicruug int (ionfeil

:

((fte$.) Simons. (Jlveltng. Ed. Thilges.

(gfortfeftHUfl folgt.) M. BLUM.

I-H-

Johann der Blinde
in seinen Beziehungen zu Frankreich.

Fortsetzung VI.

Am 30. November des folgenden Jahres (1838) ernannte Phi-

lipp den Köllig von Böhuu'U zu seinem Statthalter in Languedoc

und gab ihm hierzu die ausgedehntesten Vollmaehten ; er konnte

sogar den Adelstitel verleihen. Johann verblieb etwa zwei Jahre in

Marmande, von wo aus er die Bewegungen der Engländer verfolgte, allein

er war kein Mann, der unthatig bleiben konnte ; mehrmals verliess
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er den Süden Frankreichs. Am 19. Marz 1339 schloss er einen

Vertrag mit dem Kaiser, der aber nur von kurzer Dauer war.

Im Monat August war er in Mähren, wo die durch den Bischof

von Breslau verursachten Schwierigkeiten seine Gegenwart nötig

machten ; 1340 war er von neuem in Marmande.

Seitdem König Johann das eine Auge verloren hatte, verur-

sachte ihm auch das andere, dessen Sehkraft sehr geschwächt war.

grosse Schmerzen. Er begab sich nach Montpellier, um berühmte

Ärzte der dortigen medizinischen Fakultät über sein Augenübel

zu Rate zu ziehen. Allein alle Kunst der Aerztc scheiterte, denn

bald war die Blindheit eine vollständige. Der gänzliche Verlust

des Augenlichtes machte einen tiefen Eindruck auf den helden-

mütigen König. Er wurde ernsthafter, frömmer und gelobte damals,

zu Prag ein Karthäuserstift zu gründen. Er ertrug jedoch sein

Unglück mit Stand haftigkeit : sein lebhafter Geist und sein hoher

Mut wurden keineswegs niedergeschlagen. Eine gewisse Eitelkeit

verliess ihn sogar bis ans Ende seines Lebens nicht ; er suchte

sein Übel zu verheimlichen, weshalb er gewöhnlich, wenn er

jemanden empfing, ein Buch oder einen Brief in der Hand hielt und

sich stellte, als wenn er darin läse. ') Dies erklärt auch, weshalb

ein englischer Chronist von ihm sagen kann, er habe schlecht ge-

sehen. ) Johann ging selbst so weit, noch Turnieren beizuwohnen.

Dennoch kam bald der wahre Sachverhalt an den Tag und in

ganz Europa hiess der Böhmenkönig fortan Johann der Blinde.

Zu jener Zeit, als Johann gänzlich das Augenlicht verlor,

wollte sein Sohn Karl nach Spanien , um den König Peter von

Kastilien gegen den maurischen König von Granada zu unter-

stützen. Er kam nach Montpellier, um von seinem kranken Vater

Abschied zu nehmen; da riet dieser ihm von seinem Vorhaben ab.

Danach begaben beide sich nach Avignon, wo der König noch

manche Angelegenheiten zu ordnen hatte. Dort hatte Markgraf

Karl die Freude, seinen frühern Freund und Erzieher, den Kar-

dinal Peter Roger wiederzusehen und die alte Freundschaft mit

ihm zu erneuern. Dieser Mönch galt schon damals als einstiger

Nachfolger Benedikta XII., was er auch im Jahre 1342 unter dem
Namen Clemens VI. wurde.

Nach einem kurzen Aufenthalte in Luxemburg, wo er sich

immer glücklich fühlte, begab Johann sich in die Umgegend von

Tournai, um Philipp von Valois gegen den König von England

1) Geechichto des luxfinburger Landes von Schcetter. B. I. S. 32.

2) . . . . rofreui Bcemia; csecutientem fuisse. WaUingham. Historia an-

glicana. Bd, I, S. 268.
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zu unterstützen, der die Belagerung Tournai's begonnen hatte. In

der Nahe dieser Stadt, in seinem Zelte an der Brücke zu Bouvines,

machte Johann am 9. September 1340 sein Testament. Er bezeichnete

die Cisterzicnser-Abtei Clairefontaine zu seiner letzten Ruhestätte.

I>iese Bestimmung änderte er spater dahin ab, dass er die Abtei

Münster zu Luxemburg zur Aufnahme seiner sterblichen Hülle

erwählte. Er verordnete, dass alle auf unrechtliche Weise erwor-

benen Güter den rechtmässigen Besitzern zurückgegeben oder dass

diese auf eine angemessene Weise entschädigt würden. Desgleichen

befahl er, seinen Hausbedienten den rückständigen Lohn genau zu

entrichten und alle seine Schulden pünktlich zu bezahlen, besonders

Jene, die er gegen die Pferdehändler von Paris und der Champagne

eingegangen hatte. Dann beschäftigte er sich mit der Erbfolgefrage,

welche Bestimmungen jedoch später abgeändert wurden.

Philipp lagerte mit seinem Heere in einer zweistündigen Ent-

fernung von Tournai ; durch seine vorteilhafte Stellung vereitelte

er alle Angriffe seines Gegners. «ledermann glaubte an das Bevor-

stehen einer grossen Schlacht ; hierzu kam es jedoch nicht, und es

wäre schwierig, die. Ursachen aufdecken zu wollen, welche Fran-

zosen und Englander verhinderten, handgemein zu werden. M Durch

die Vermittlung Johannas von Valois, Schwester Philipps VI. und

Schwiegermutter Eduards III., kam ein Waffenstillstand zustande.

Johann von Luxemburg war einer der Abgesandten des Königs

von Frankreich bei den Friedensunterhandlungen. Nach der dritten

Zusammenkunft wurde ein Waffenstillstand abgeschlossen (20. Sep-

tember 1H40), der bis zum Johannisfeste des folgenden Jahres

andauern sollte. Danach wurde die Belagerung von Tournai auf-

gehoben.

Noch ungewohnt an sein Übel, konnte Johann sich antangs

nicht in ein unthätiges Leben finden. Er kam nach Luxemburg
zurück, wo er eine Zeit lang bleibenden Sitz nahm. Von da an

lag ihm das Wohl seiner Grafschaft besonders am Herzen. Er war

bestrebt, dem Handel einen neuen Aufschwung zu geben und den

Wohlstand der Stadt Luxemburg zu befördern. Zu diesem Zwecke

stiftete er 1340 die Bartholomäus- oder sogenannte Schobennesse.

Wenn Johann schon zu jener Zeit, wo er sich seinen kriegerischen

Neigungen überliess, bisweilen die Rolle des Friedensvennittlers

übernahm, so that er dies nach seiner gänzlichen Erblindung mit

grösserer Vorliebe. So unter andern, im Jahre 1344, als wegen

einer Festungsschanze bei Salzburg (Chäteau-Salins) ein Krieg

ausbrach, in den die metzer, lothringische und banoisischc Ritter-

1) Mizerey, Hiht. de France, Bd. II, S. WH.

253

Digitized by Google



schaft verwickelt waren. Es gelang dem König von Böhmen, die

Feindseligkeiten zu unterdrücken. Bei dieser Gelegenheit kam er

nach Metz und gab mehreren Fürsten, Herren und Damen vou

Metz ein grosses Festessen. *)

Allein trotz seiner Blindheit musste Johann bald wieder die

Waffen ergreifen. Wir sahen bereits, wie er ein wenig erklärliches

Bündnis mit Ludwig von Baiern einging, das aber nur von kurzer

Dauer war. Margareta Maultasche war mit Johann-Heinrich, dem
zweiten Sohne des Königs von Böhmen, verheiratet. Die Geschichte

schildert uns diesen Prinzen als grob und ungeschliffen, und als

habe er seine Frau auf jede nur mögliche Weise misshandelt.

Margareta Maultasche wurde eines solchen Gatten überdrüssig,

verjagte ihn und forderte die Auflösung ihrer Heirat. Ludwig von

Baiern masste sich das Recht an, die Ehescheidung auszusprechen.

Die dann folgenden Thatsachen Hessen die gegen Johann-Heinrich

erhobenen Verdächtigungen und die Hinterlist Ludwigs erkennen

;

er hatte die Gräfin Margareta Maultasche von Tirol bewogen,

ihren jungen Gatten zu vertreiben, um deren Hand seinem eignen

Sohne Ludwig, Markgrafen von Brandenburg, anzubieten. Das

Beilager wurde am 10. Februar KJ42 auf dem Schlosse Tirol, in

Gegenwart des Königs Ludwig, mit grosser Pracht vollzogen, ohne

dass die erste Ehe der Maultnsche mit Johann-Heinrich von der

Kirche aufgelöst und Dispens wegen der nahen Blutsverwandschaft

zwischen Ludwig und Margareta erteilt worden wäre. 2
i

Diese ehebrecherische und blutschänderische Verbindung führte

einen unheilbaren Bruch zwischen den Häusern Luxemburg und

Baiern herbei, und erregte bei allen christlichen Fürsten einen

tiefen Abscheu. Inzwischen war Peter Roger, unter dem Namen
Clemens VI., zum Papst erwählt worden und war fortan bestrebt,

seinen frühern Zögling, den Markgrafen Karl, auf den deutschen

Kaiserthron zu erheben.

Die Feinde Johanns glaubten jetzt den Augenblick gekommen,

wo sie sich an ihrem frühern Uberwinder rächen könnten : dem
Löwen von Luxemburg wollten sie den Todesstoss versetzen. Der

Kaiser schloss ein Bündnis mit den Königen von Ungarn und

Polen, den Herzogen von < Merreich und Schweidnitz und den

Marquis von Brandenburg und Meissen, die in Böhmen einfallen

1) Jehan vint ä Metz, oü il tist an gros festin ii plusieurs princes, seip-

neurs et dames especi.-lement ile Metz, et cnminenoa lo jour »le feste sainet

Michel et «Iura hnit jour.« et fust la liirnlett'rite t Liiinlfrieden) prolon<ree trois

ans entro plusieurs seignems <!•< la cite. Chroniques messines, S. 80.

2) Schoettor, Gesell, des lux. Landes, Lf. I, S. 04.
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sollten. Binnen sieben Tagen erhielt Johann sieben Kriegserklä-

rungen. Vergebens Hess der blinde König um Frieden bitten,

Ludwig von Baiern blieb unerbittlich. Kasimir, König von Polen,

eröffnete zuerst die Feindseligkeiten, indem er den Vassalen Jo-

hanns, Nikolaus von Troppau, überfiel. Als dieser seinen König

bitten liess, ihm Hilfstruppen zu senden, schickte Johann ihm die

Antwort, er werde ihm nicht seine Leute senden, sondern er selbst

werde mit seinen Mannschaften vor Ende des vierten Tages an-

langen. ') Als Johann mit 2000 Kricgsmftnncrn, zahlreichen Schüt-

zen und unreguläreu Truppen vor Troppau ankam, hatte einer

seiner treuesten TInterthanen, Zdenko von Lypa, die Stadt bereits

befreit. Dreihundert ungarische Leichen bezeichneten den Weg
vou Troppau nach Krakau und sechzig Edelleutc blieben die Ge-

fangenen des Siegers. Johann begann sofort die Belagerung Kra-

kaus. Da liess Kasimir den König von Böhmen zu einem Zwei-

kampfe auffordern : der Überlebende sollte die Vorteile und Rechte

des Siegers gemessen. Johann erklärte sich unter der Bedingung

bereit, die Herausforderung anzunehmen, dass Kasimir sich zuerst

beide Augen ausstechen lasse, damit sie mit gleichen Waffen

kämpfen könnten. f
) In Betreff des Ausgangs dieses Krieges be-

gegnen wir verschiedenen Widersprüchen. Gemäss den „Epheme-

rides Wladislovienses" *) bereiteten Kasimir und der König von

Ungarn dem Böhmenkönig eine Niederlage ; nach andern Ge-

schichtsschreibern wurde Johann jedoch nicht vollständig geschlagen

und nicht gezwungen, die Flucht zu ergreifen. Erstere Aussage steht

aber im Widerspruch mit dem Zeugnisse Karls, laut welchem ein

Waffenstillstand von drei Wochen geschlossen wurde, dem dann ein

für alle beteiligten Parteien ehrenvoller Friedensschluss folgte. 4
)

Am 25. Februar 134(i befand Johann sich in Prag, am 25.

März zu Luxemburg ; im Verlaufe des folgenden Monats Mai war

er auf seinem Schlosse zu Mehun-sur-Yevrc. Dort veröffentlichte er

Briefe, die eine oft widersproehene historische Frage beleuchten :

die Vergiftung des Kaisers Heinrich VII. durch den Dominikaner-

mönch Bernard von Montepulieano. Lange neigte die öffentliche

Meinung zu gunsten der Ankläger ; ein Mönch aus dem Prediger-

onlen, namens Peter von Castroreginaldi beklagte sich hierüber

bei dem Böhinenkönig. Durch Schreiben vom 17. Mai 1346 ent-

sprach Johann der an ihn ergangenen Bitte, und rechtfertigte das

1) Lenz, S. Gl.

2) Annale* Mwliovicns».'», S. 669.

8) Bd. XIX, S. 682.

4) Comnientariua de vita Caroli, S. 106.
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Andenken des Beschuldigten. *) Der Aufenthalt in Mehun-sur-Yevre

war jedoch nicht von langer Dauer, denn im Monat Juli 1346 war

Johann wieder in Luxemburg, als Engelbert von der Mark, Bischof

von Lüttich, seinen Beistand gegen die aufrührischen Lütticher

erbat. Nach der Aussage Villanis war diesmal der blinde König

nicht glücklich, denn er soll eine Niederlage erlitten haben.

Godfried von Harcourt, der bei Philipp VI. in Ungnade ge-

fallen war, flüchtete sich zuerst zu seinem Vetter, dem Herzog

von Brabant, und von dort nach England, wo er mit Ehrenbezeug-

ungen überhäuft wurde. Da er im höchsten Masse gegen den König

von Frankreich aufgebracht war, stachelte er Eduard III. auf, den

Krieg gegen Frankreich mit erneuter Kraft zu betreiben. Als

Schwestersohn des verstorbenen Königs Karl IV. erhob Eduard III.

Ansprüche auf den französischen Thron. Der König von England

machte Godfried zum Befehlshaber seiner Truppen, welche in die

Normandie einfielen, dort mehrere Städte eroberten, das Land ver-

wüsteten, Caen plünderten und schliesslich Rouen belagerten. God-

frieds Bruder, Graf Johann von Harcourt, war Befehlshaber in

letzterer Stadt ; dieser blieb dem König von Frankreich treu und

fiel mit seinem Sohne, dem Grafen von Aumale, in der Schlacht

bei Crecy.

In dieser Not sendete König Philipp Eilboten an Johann von

Luxemburg und verlangte von ihm schleunige Hille. Dieser war

sofort bereit, dem Rufe seines Freundes Folge zu leisten, obgleich

seine Räte darauf drangen, er sollte in Deutschland bleiben, um
die Stellung seines eben zum deutschen König gewählten Sohnes

zu befestigen. „Obwohl ich blind bin" rief er mit Begeisterung

aus, „so habe ich den Weg nach Paris nicht vergessen. Ich muss

hin, um meine lieben Freunde und die Kinder meiner Tochter zu

verteidigen, die der Engländer berauben will." An der Spitze einer

Schar von fünfhundert luxemburgischen und böhmischen Helmen

eilte er mit seinem Sohne Karl nach Paris. Dem Volksglauben

gemäss, gingen Kometerscheinungen, Sonnenfinsternisse, erschrecken-

de Wunderdinge und düstere Prophezeihungen der Schlacht bei

Crecy vorher. Man erinnerte sich, dass der in der Astrologie

bewanderte König von Neapel seinein Vetter Philipp VI. vorher-

gesagt hatte, eine Schlacht mit Eduard würde ihm verderblich sein;

weiter erinnerte man an eine Vorhersagung Merlins über das Be-

gegnen der Lilie mit dem Leoparden.

Die Nachricht über diese Unglücksschläge erschütterte aufs

tiefste Philipp von Valois, der sich nach Saint-Denis zurückzog.

1) Dieser Brief findet eich abgedruckt in Miscellanea hütorica, Bd. I, S. 3:26.
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Er befahl, alle Brücken, welche zwischen Paris und Konen ttber

die Seine führten, abzubrechen. Dem Probate von Paris trug er

auf, seine Hauptstadt mit bedeutenden Verteidigungswerken zu

umgeben. Da die Ausführung dieser Arbeiten aber das Schleifen

einiger Häuser bedingte, widersetzten sich die betreffenden Eigen-

tümer, welche von dem über die Abreise des Königs erbitterten

Volke unterstützt wurden. Johann eilte mit seinen Kriegsleuten

herbei, um den im Entstehen begriffenen Aufruhr zu dämpfen. Er

fand es jedoch nicht für angezeigt, Gewalt anzuwenden, denn in

jenem Augenblicke, wo die Feinde sich drohend näherten, wollte

er keine inneren Zerwürfnisse aufkommen lassen. Er beschwichtigte

die Unzufriedenen und Hess die Befestigungsarbeiten unterbrechen.

Als Johann bei Philipp anlangte, war die Lage eine recht

kritische. Von den Türmen der Notre-Dame Kirche herab sahen

die Pariser Passy, St. Gennain-en-Laye, Nanterre, Huel, Saint-Cloud

und Neuilly, welche den Flammen preisgegeben waren. Durch seine

Ratschläge und sein Beispiel richtete Johann den gesunkenen

Mut des Königs und des französischen Volkes wieder auf. Als alles

sich zum Kampfe rüstete, trat Eduard seinen Rückzug an. Am
Abend des 16. August überschritt er die Seine zu Poissy, mar-

schierte die ganze Nacht und kam am folgenden Tage durch Beau-

mont-sur-Oise. Am 22. desselben Monats, da er über die Brücke

Remy, bei Abbeville, setzen wollte, fand er diese durch die Leute

des Böhmenkönigs und dessen Sohnes Karl, sowie durch Johann

von Beaumont verteidigt. Eduard wollte den Übergang erzwingen

allein hier erlitt er die erste Niederlage seit seinem Eintritt in

Frankreich. Hütte Godemar Dufay desgleichen den Uebergang bei

Blanque-Taque verteidigt, wäre die. Niederlage bei Crecy nicht

erfolgt, denn Philipp, in dessen Gefolge sich der Böhmenkönig, der

neue römische König, der Ex-König von Majorka und viele Prinzen

und Barone befanden, setzte den Engländern mit einem Heere von

sechzigtausend Mann nach; die Engländer zählten ungefähr dreissig-

tausend Kämpfer. Am 25. August langte Eduard bei Crecy an

und bereitete sich kaltblütig zum unausbleiblichen Kampfe vor.

Am folgenden Tage kam auch dort das vor Müdigkeit entkräftete

französische Heer in grösster Unordnung an. König Johann riet

von einem sofortigen Kampfe ab; l
) zuerst wollte er wieder Ordnung

schaffen. Die genuesischen Armbrustschützen waren hinter der

1) „Pour co quo lo roy Jeban no eonseilloit pas la bataillo aux Fraiu,ois,

aueuns des Francis b< reprouvoiont quo s'il avoit double qu'il b'oii pust ra-

moner, et quo c'estoit la custume dos Alloniamfs do n'aimer batiller.* Chro-

niques des empereurs et roix de Boheme. Manuscr. in dor Bibl. von Metz,

N* 1«, fol. 193.
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I

Reiterei Aufgestellt; als Johann dies wahrnahm, bemerkte er. man
halte zu wenig auf diese Fremden, deren Wert er zu würdigen

wisse und die allein imstande wären, den englischen Bogenschützen

das Gleichgewicht zu halten. Die ehrfurcht gebietende Gestalt des

blinden Königs und dessen Kriegserfahrungen überzeugten Philipp

von der Vortrefflichkeit des gegebenen Rates, allein der stürmische

Graf von Aleneon war nicht mit diesem Vorschlage einverstanden,

weil er ihn hinderte, sich zuerst auf den Feind zu stürzen. Vier Ritter,

die man zur Beeognoseierung abgeschickt hatte, kamen ganz nach-

denkend zurück und rieten, den Angrift an diesem Tage nicht zu

wagen. Nach Limuisis wollte der König diesen Rat nicht befolgen

und trieb seine Leute zum Kampfe an ; andere Geschichtsschreiber

schieben die Schuld auf den Grafen von Alencon. *) Die Schlacht

begann. Die Genueser, deren Armbrüste durch den gefallenen

Regen unwirksam geworden, wurden bald vermittels kleiner Kanonen

(Steingeschütze) zurückgetrieben. Der Graf von Aleneon ritt mit

seiner Kavallerie über sie weg und drängte sieh in die Nähe des

sechzehnjährigen Prinzen von Wales, der die Vorposten befehligte.

Das Bataillon wird durchbrochen und der zu Boden geworfene

Prinz ist auf dem Punkte zu unterliegen. Bald werden jedoch

ihrerseits die Franzosen über neu Haufen geworfen und zurück-

geschlagen. Philipp von Valois rückt mit dein Hauptteil der Armee

vor, er kämpft mit Mut, wenngleich nicht mit Erfolg. Die Flücht-

linge werden immer zahlreicher und kommen an dem Nachposten

vorbei, wo sieh der König von Böhmen mit dem Grafen von Sa-

voyen befindet.

Sehls» folgt J. K. Kons.
»H^

Die Luxemburger Mundart
von .J. P. Bot; hg.

Fortsetzung II.

Lux. : L.

ist

:

I. Urgermaninchex.

a) im Anlaut : fuedeii, goth. ladon, Nhd. laden.

laut, goth. land, Nhd. Land.

b) im Inlaut :

1 nach einem Vokal : möllech, goth. miluk*, Nhd. Milch.

2) nach einem Consonanten : blau. goth. blind*, Nhd.

blind.

1) Lenz, S. 55— 5G.
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3) vor einem Consonanten : bi\t, Ndl. beeld, Nhd. Bild.

Dabei werden die Verbindungen : Im, In, If, Ik, Ij, in lern,

len, lef, lek, lech aufgelöst; so : hallem, Halm, schellem, Schelm;

babbehn, Mhd. babbeln
;
hellefen, pollefer ; follek, Volk, schallek,

Schalk
;
foliechen, folgen. Doch bleibt im Inlaut G auch bestehen

;

so auch : foljen ; man sagt immer nur : muurjen, morgen, matin,

suurjen, burjen ; im Auslaut dagegen immer : urech, arg, böse,

burech, Borg, Burg, murech, Mark, Ndl. merg. I*s, Ur, Iz werden

nie aufgelöst.

Verschmelzung und Gemination findet hautig statt im Inlaut

in den Verbindungen Id, It, Ij ; so : schöllech, schuldig, gedöllech,

geduldig, wöl, wild.

(Die Bedingungen, unter welchen d, t mit / verschmelzen,

siehe unter D, T.)

Ausfall des / findet sich in : maufei, verdorben aus maulfol

;

as, als.

II. Nicht ursprünglichen L findet sieh statt r in : glaatnet,

gerade nicht, durchaus nicht ; ieicel (Mhd. entspräche die Form :

äber?, und besonders in französischen Wörtern : baljer, barriere,

guirelement, gouverneinent, statt nd in : folement, fondement ; statt

n in : schleek, Schnecke, kleel, Knäuel, klöppel, Knüppel : statt g
in : metzeler, Metzger.

L als Schirebelaut.

L wird zum Schwebelaut 1 gewöhnlich nur in Substantiven

und Verben (doch nie im Imper.) und zwar wenn

I. kurzes a, e, i, o, u vorangeht und

II. / im Auslaut oder unmittelbar vor einem auslautenden

Consonanten steht.

Denn dieses Phenomen scheint sich nur da gebildet zu haben,

wo ursprünglich kein Vokal folgte oder ein solcher schon ausge-

fallen war. So : schta\, kna\, /V/1, da\, sa\, gefa\, geiraU, ha\z ;

(aber schallek, hallef, da ein Vokal folgt). In dl, alle, ist keine

Schwebung eingetreten, weil höchstwahrscheinlich das e der Endung

in jener Epoche der Spraehentwieklung noch fühlbar war; bi\t

(aber biller), schpi\ {aber spil. spiele Imp.), du schpils, hie schpiU,

geschpi\t, (aber: ech schpillen), schtil. Stiel, (aber kil, kühl, urspr.

kille; dil, Diele, urspr. dillej, go\d aber gülden) ho\z (aber uol,

aus wolle, Wolle, foljen. irollef, gehollef, fol, schöllech, gedöllech);

vor t oder z und Vokal bleibt jedoch die Schwebung wie im Nhd.

bestehen : höher, schoUen, Schulden.

Lux. M.
Ist

I. l'rgermanischas im An-, In- und Auslaut ; auslautend in
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Wörtern wo es im Mhd. theilweise, im Nhd. fast überall in n ab-

geschliffen ist : fuedem t
Faden, buedem, Boden, bieten*, Besen,

busem
f
Busen.

II. Nicht ursprüngliches.

Labiales m steht statt dentalem n vor labialem p und ft, wie

auch im Nhd. ; so : Wampach, Jampir, .Johann Peter. Dabei wird

durch den Einfluss des Verschlusslautes ein dazwischen stehendes

/ verdrängt : grompir, statt grontbir, Grundbircn, momper, Mhd.

muntbor, schamper, Mhd. schantbar, hambir statt hintbir, Himbeere.

Labiales //* steht statt dentalem N vor labialem /*in : brumfaaschten,

Frohnfasten
;

m steht für / in schwank ; für t in schmuewel, Schwalbe : für

w in mir, wir;

m entsteht durch Assimilation in den Verbindungen : gömmer
statt göf mer, sömmer, sind wir, hummer, haben wir, nömmen, nur

mehr u. a.

III. Ausfall des m vor w Kudet sich in bawof, Baumwolle.

M. Schwebelaut.

M ist Schwebelaut vor p und t, wie im Nhd. : lomp ; in lam

Lamm, Harn, Hamm, und im Ptcp. pret. Ä*om. Inf. kommen, (aber

Irap. kom, s. L.)

Lux. N, Dentaler Laut.

Ist I. Ursprüngliches

im An-, In- und Auslaut ; so : zenter, seit, Eng. since ; wobei nf

immer aufgelöst ist in nef ; so: fönnef, fünf: fernouneft, Vernunft,

(tieminiertes nn findet sich nach Ausfall von t, d. Siehe unter T, 1).

II.
1 'norganisch-prothetisches in : nescht, Aeste, AYinne, Anna,

naudern, entern.

Ursprüngliches n ist ausgefallen :

a) vor labialen Versehlusslauten und Fricativen, wo es in m
übergegangen ist. Siehe dieses.

b, einfaches n (nicht Schwebelaut) wird im Auslaut immer

apocopirt vor Consonanten ausser vor den Dentalen, f, d, z ; h

und im Pretix on ; so : döse' man, diesen Mann : ich hu' ntei' bee'

w(\ Auch in Zusammensetzungen, wie : ee'faU, schue'stech, Schorn-

stein, ugcfaang. aa fa\ : aber fun der mam, von der Mutter, null

been daat as geheeU ; dain Haus : onschöllech, onferschtennech.

(Vor g, /.*, geht on in ong über : onggehaier, ongkraut.)

c) Im Inlaut ist ursprüngliches n ausgefallen in : ais. Eng.

us, our ; wöllös, Willens
;

(vielleicht auch mit t in plakech, ver-

dorben ? aus Mhd. blutnacket : in fufzeg, fofzeng. Eng. fifty, fifteen:

ferner vor seh, in : erseht, ernst, nömmescht, niemand.

2GU
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d) nach einer langen mit r schliessendcn Silbe ftillt n immer

auch mit folgendem auslautendem e weg ; so : zicir, Zwirn, gir,

gerne, schtir, Stirne, huur, Horn
;
gaar, Garn

;
schtär, Stern, kuur,

Korn; daar, Dom u. s. w.

e) Aphaeresis (Wegfall im Anlaut) des n h'ndet statt, in :

ascht, Nest, aacher, Nachen, Seren, Nieren.

f) en ist weggefallen nach kurzem Wurzelvokal im Ptcp. Pret.

der starken Verba : gefa\, gera*, u. a.

N als Schirebelaut * n.

X nach kurzem Vokal ist Schwebelaut geworden :

I. im Auslaut wo es ursprünglich nn war j so
;
man, goth.

mann, Nhd. Mann
;
gewon, gewonnen, weil hier allem Anscheine

nach die Schwebung nach dem Ausfall der Endung en entstanden.

In kan, kann, ist « nicht Schwebelaut, weil es hier ursprünglich

nicht doppelt n war, goth. kan.

II. Wie im Nhd. auch bei folgender offener Silbe in den ur-

sprünglichen Verbindungen nt, nz, tischt ; so : haut, ganz, flV ganzen

daach, konscht, konschte meutchen.

III. in : du kons, hie' könt, du kommst, er kommt, wo n

doppeltes m ersetzt, während in : du köns, hie könt, du könntest,

er könnte, n nicht zum Schwebelaut geworden, weil hier ursprüng-

lich nur ein n stand.

N wird nicht zum Schwebelaut, wo es durch Assimilation aus

ursprünglichem nd, nt entstanden, so : schton, Stunde, won, Wunde,

ban öt, binde es, dir haut, ihr bindet.

Ng.* Palatal- Xasallaut

findet sich im Luxemburger Dialekt sehr häufig, häufiger als in

andern bekannten Sprachen und Mundarten.

So wird :

I. an vor k
f g zu ang in pangkoch, woneben man die weiter

verdorbene Form paangech antrifft, in mehreren FremdWörtern
wie : plang, scharlatang, Jang, sultang, u. a.

II. Ursprüngliches en wird zu tng, so : dingen. Dingsstagh

(in einem Weisthumj Dienstag.

III. Ursprüngliches in sehr oft statt zu ain zu e"ng, namentlich

wenn eine offene Silbe folgt ; so : schengen, Mhd. schinen, Nhd»

scheinen
;
pe"ng, Mhd. pine, Nhd. Pein

;
teängert, (aber icain, Wein);

scheingehen (aber schvain); im Gen., Dat. M. und N. ; in allen Casus

des F. Sgl. und in allen Casus des Plur. der Adjoctiva possessiva

:

uiain, dain, sain, aus min, diu, sin, und im Gen. Sgl. der ent-

sprechenden Personalpronomina aus ininer, diner; so finden wir
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die Formen : mtng, mengen», menger ; (aber sin, Mhd. sin, Nhd.

sein= etrei.—Ursprünglicher Suffix in wird ebenfalls zu eng xor ch

in kanengchen.

IV. Ursprüngliches ein im anbestimmten Artikel £W, eiw, in

Äe/'w, meinen, rein, klein u. s. w., spater im Luxemburgischen zum

Vokal vereinfacht, wird zu eng in denselben Fällen, wo in zu

*?m<7 wird, d. h. wenn eine offene Silbe folgt ; so : engem, eng
f
einem

eine, (aber een, ein.: mengen, meinen -, in reng, kleng, rein, klein

u. s. w., höchstwahrscheinlich, weil diese Adjektive meistenteils in

flektirten Formen gebraucht sind
;
schteng (aber schteen, Stein).

V. Ursprüngliches ön *) Mhd. uon, wird stets zu ong ; so:

schong, Mhd. schuon, NM, tfcAoen ; hong, Mhd. Ä«on ; donken

neben dtffl zu Mhd. fwon.

VI. Ursprünglicln-s ™, später zu ien geworden, wird zu eng,

so : zing, Mhd. zehen ; /engen. Ndl. leenen, Nhd. leihen.

VII. o« wird zu ong im Pretix «n. S. unter N. onggehaier.

VIII. (tun, aus ursprünglichem «« entstanden, wird zu ong

;

so : brong, braun.

Somit hat sich allein Anscheine nach dieser Nasallaut gebildet:

I. überall vor g, k ch (guttj.

II. nach ursprünglich einfachen oder später zu einfachen ge-

wordenen Vokalen (e, i, nur dann, wenn ein Vokal folgte, also

nicht in tcain, in main, dain, sain (Nom. Acc. Sg. Mas. u. N.)

III. nach Diphtongen, die schon vor dem 15. Jahrhundert

bestanden, überall, selbst wenn kein Vokal folgte.

IV. sonst nur noch in französischen Wörtern.

1) Sielu« unsere Arbeit über den Lux. Vocalismus.

-*~|

gur $tttrratnr unfms ljrimatl)üd)*it palrMes,
VII.

DE LA FONTAINE Edmund.

iftortiefcung..

.frerbfte 1844 verlief? de la Fontaine Edmund, nad) abge-

legtem ÜMaturitätseramen, bas $(tl)cnäuin uon 2uremburg, um fidj bem

3tubium be$ >Hcd)tcss
(
yt mibmen. CSr be^og bie Uniucrfttät 2üttid) oon

1844 bist 1840 mib fiebelte bann und) .^eibelberg über, mo er bifl 1847

verblieb. 9ladj abgelegtem £oftorat£ieramen lieft er fid) ol$ Wbuofat in

feiner
s^nterftnbt nieber, wo er I8f>2 ^it nt ^weiten unb 1854 511m erftcu

(Srgänjungsridjter am ^iebeuögerid}te ernannt mürbe. Dod) glaube man

V
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1

\a tiirtjt, ban bei bem proinifrtjen 2dmffcn unb fiMrfen für ben ftanbc«-

mäßigen Lebensunterhalt bic poctifdjc flber in de la Fontaine Dcrftcgt

märe, ^ui ©egentheil : bie bis bnljin unbefnnntc '.Wfufc fudjtc mit (Mcmalt

ftet) $abu ,yi bredien — unb fic brad) fief) felbc aud) mirflid).

(SincS fd)bncn läge?, im ^Kcüohitioii^iarjrc 1^48, crfd)icn urplöfclid),

toie ein $life aus Weiterem Gimmel, eilt im lurcmburger Tialeft »erfaßtes

tf*cbid)t, betitelt: „T'Vulleparleuient am GrengewaldV > meldest unge

ImtcrcS Sluffehen erregte. ISs mar ein farfafttfcf)Ci? 3pottgcbid)t auf bie

WcgicrungS; unb ttantmermitglicbcr ber bamatigen ^cit. t^as 21 vierteilige

^roplicu cuthaltcnbc Wcbidjt mar bas ^efte, mas bis* baljin in unferem

SMalcft erjd)iencn mar. 2>iefcs einige Wcbidjt hatte hingereicht, feinen

©erfaffer unfterbtirf) 311 machen, Aber — mer mar ber ^erfaffer ? Va»
CMebidjt unb aud) bie

s
JJielobie ba^u marcu anonmn crfd)icncn. De la

Fontaine l)attc bis baljin nod) iiirf)td ueröffentlidjt ; cs^ fonntc alfo bcf?t)alb

^iemanb auf ben Webaufcn fominen, in if)iu ben Ü*erfaffer 511 mitteru.

tätige mürbe aud) Michel Lentz als foldier angcjeljen ; fpeiter aber, als

Dicks fd)on längft als Wotionalbidjtcr befanut mar, geftanb er bie Hu

torfdjaft biefes $ebicf)teS ein.

«1« „politisches Webid)t" ftef)t basfelbc mirflid) einzig unb unüber

troffen in feiner Hvt ba. Sind) mürbe est in bamaliger ^eit „auf

ben 8traj?en gefungeu unb gepfiffen". SRut feiten metjr finbet man bas=

felbe heutigen XagcS nod) ali „flicgcnbcS 33latt" unb glauben mir, allen

Verehrern unfcrcS Dicks uub allen ftreunben nnfercr t)eimatl)lid)en üitte-

ratur ein wirflichcS Vergnügen 311 bereiten, menn mir basfelbc hier 511111

^Ibbrucf bringen, fomic £)err Nicolaus Gönner, 5l<ater, basfclbe in bem

ÜJerfdjeu „O'iserer Lider a Gedichter an onserer Letzeburger-deit-

scher Sproch", ücrbffcutlidjt ljat. £as Webidjt märe aber Qrut&utagc

total unoerftänblid), menn nict)t bic als ^ögel bc^eidineten einzelnen

Herren mit Manien angeführt mürben. 3öir geben biefe (£rflärungcu

nad) Gonner's lert, frijaltcn aber gleichzeitig fyier ein, bafi mir bas feftc

Vertrauen haben, es merbc uns ^iicinanb biefc Otcprobuftion uerübclu,

unb namentlid) befthalb, weil bie im nVulleparlenient
u oorfomiucnbcu

^ßerfonen, wenn wir uns nicht irren, bereits alle, ohne Ausnahme, bas

•ßeitlidjc gefeguet haben, 9iad)bcin mir bieies oorausgcfd)icft , laffen mir

ben Xert bes StürfcS mit ber (Einleitung unb ben erflärenben sJ?otcn

Gönners hier folgen

:

T'VuUeparlement am Grengewald.

Dat folgond Gedicht tut an 1H48, an der IUvolutions/.it, zu Lotzolmrg

1) Veröffentlicht 311m erften "Mal in OJr. 49 ber ^cituno, „2>er !8olf«freunb".

Darnach erfd)ien ti öfter, ttjedd mit, Rjeill oifixt Hiufif, auf fticgcubcn »Wttcrn unb

auch in einzelnen (5)ebin> unb tficbcrfainmlunn.cn.
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publiziert gin. Et huot e furchtbare Spectakel am Land gemacht ;
op de

Strossen as et gesongen a gepaft* gin. Lang gong d'Ried de „Lenz" hajtt et

gemacht, nia d'Lid an d'Melodie wuor dem „Dicks" senger Arhecht. Aa e

politisch Gedieht steht et bal enzeg a senger Art do.

Do Krell 1

) als de gescheitste Villi De Vugel-Greif") steht ob a bied

Setzt op dorn Prosidentestull ; Em d'Wuort, an haolt do folgend Ried :

De Rehren, de Rohren*) „Dir Herren, Dir Herren

De spülen d'Sekrota»ren. „T geht iwer d'Fonctionaeren l*

A we ^esoch de President, „Oat si verfluchte Kierlen,

Dat Deputerton all presont, Sin hofrech owo Goldmiereion,

Hoscht hien : Hoem ! hoem ! De Bruoddef, de Bruoddef,

A set mat enger starker Stoemm : Der Deiv'len 't Tractementer gef."

„Dir Herre Valien huolt iech Still, „Bravo!" so'n d'hongrechst Vullen :

Dir sit heihi' beruf fir vill
[d'Gaenz,

Ze schwaetzen, zo schwaetzen, A reiwen sech vu Fred hir Paenz,

Er Klo'n aus eneen ze setzen." „Saperment
!
Sapenneut

!

Mir peifen en en Tractement."

En ale Kuob1
) faengt uu a set:

„We d'Welt haut steht, 't rieht engem Drob d'Mierel») blech vu Roserei

:

Kiriee, Kiriee- ILed „Du solls dach, Vugel-Greif, elei

O Jesesmarja, Jemine !
!" Begreifen, Begreifen :

„Stell, wann all Vulle peifen."

„Jo, sot eng Eil,*) wat obgekle'rt,

Dat wor zu aller Zeit verke'rt; De Mitock«") joizt :
„Kong Steire meh,

Ze vill Licht, ze vill Licht „Keng Schol,keWereeht,keng Chaussee,

Verdroh'n mir not am Gesicht". K *nS Maeren, keng Maoren,»)

A fort mat allen Herren!"

Do Nochtegall 6
) faengt nun och un,

Woelt, dat all Vull eng Stein soll hun, J*>> "ft de Schnudliroderack :»)

Dei Gesank, dei Gesank »Erow <*h mat der Lompeklack

!

Nochtegall fent wcneg Klank. T'Gendarmen, t'Gendarmen,

An d'Gesetzer iwer d'Armen/
E Mierhong,6 ) wat dret eng Pareck,

Set: „Fort mat alle Vullestrek ;
Derzweschen emmerfort t Schieimes»)

Meng ganz Klick, meng ganz Klick Zerschwaetzt sich iver Alles hee,

An ech, mir wellen d'Ropubliek !' De Grasmeck, de Grasnieck")

As hei an do och maechteg fleck.

De SchnautzvidP) steht dem Mier-

[hong bei 'T geht anesch rift en : „Kuckerukoln

!

A rift : „ t ass glat keng Geckerei ! Ech »in iwer iech all den Hoin !
16

)

Mir aner, mir aner, Get, get uocht, get, get uocht!

Si roth Republikaner." Ech hun d'Constitution geluogt !"

1) Herr Charles Metz. — 2) Do Herren A. Collart an Jonas. — 3) Herr

Eyschen, de Pap. — 4) Herr Toutsch. - 5) Professor Hardt aus Echternach.

— 6) Horr Dams vum Damserhof bei Remech. — 7) Herr Karl Andre, de

Volksamirc. - H) Herr Greisch. - 9) Herr Jurion. - 10) Herr Spanier vu

Waldbredimus. — 11) Burgermeschtern. — 12) Doctor Veiter vu Remech.

- 13) Herr Lucien Rischard. - 14) Notar Gras vu Beteburg. - 15) Herr

Norbert Metz vun Ech.
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„Ma dat as lang nach net genog; „Hurra!" jeitzt Alles, „ Viv la Belsch.'*

0 wir ech nemmen Herr eng Woch ! „'Lo gin de Deit«eh och nammel Welsch!

Get mir eng Platz, get mir eng Platz, President ! President

!

Sops 81 der all e Vull flr d'Katz." Erow mat dein Gouvernement !
a

„T as woher", set de President, A we se.Alles emgeheit,

W 'T as d'Schold all vom Gouvernement.Kuom euer s»> vill Neid a Ftivit.

De Cola'n, de Colan,*) Sie seheimen, sie schoimen,

De sollen Gleck vum Land haut ma'n.,E weit den Aw»re pleimen.

Sie woren nach um Rappen drun,

Du kent en Adler u'gefluh'n 1
)

Den det s' an, den det &' an

Fir all dem Spaas en Enn ze man.

lieber ba$ „Vulleparlanumt« äußert fid) M. Steffen in bem „|$a<

terlanb" (1869, Mr. ft) folgenbermajicn :

„Dicks rjat fid) bem $ublifuin, fooicl mir triffen, in feinem „Vul-

leparlement am Greiigewald" auerft gebrntft oorgcfüfjrt. (Sin gelunge-

nere^ Stücf ala biefe*, bat er nid)t gemadjt. (Sr r)at bcmfclbcn, mic

feinem anbern, ben Stempel feine* ßetite'd aufgebrürft. ^Tiefes 3tntf

machte bamata oiel böfee SJlut, oorpglid) bei ben betroffenen. Unb

nid)t gering mar bte ßofjl biefer (Metroffenen. Unb gut getroffen Maren

ftc aud) ; nidjta tbut ba$ mol)l beffer bar,als ber Acrgcr, ben fie über bic

gciftrcidjc 3attjre cimpfanben."

$n ber ^citfdjrift : »^a* -Magazin für i'itteratur" C^afvrg. 1894,

92r. 29) finbet fid) über bnftfelbe $cbid)t nad)ftclicnber ©afc oon 7on\)

«eilen :

„Ta& erfte bramatifdjc probuft in lurcmbnrger Ih'nnbart ift ba*

ftaftnnditsfpiel ^De Prenz Carneval an dv Prenz Faaschtdaag", ba$

ungefähr snr felben $eit erfernen, als ein fatürifd)cs Webidjt : „D'Vul-

leparlenient am Grcngcwald" unncl)cuerc$ Anfielen erregte fl848 ( .

3« bem bebirijtc würbe bic politifdjc $ttrtf)frf)nft bc* ^anbea mit fdjarfer

^ronie gegeißelt/ nnb ber Autor, ber fid) onfäuglid) tjiittcr bem ^fen*

bont)m „Dicks" oerbarg, gelangte mit einem 3d)lagc 511 einer mirf

üdjen Popularität".

3n ber „Beilage aur Allgemeinen Reitling" rJWündjen, Jahrgang

1894, 3ia
f üöcilage^>inntmer 2tH , »ufert fid) berfelbe iHeccnfeirt

:

„£aa erfte bramatifd)c ^robuet in l'urcmburgcr ü)cunbart ift bo$

ftafrnadjtSfpict „Xe ^renj (Sarnaüal an be prenj ftaafdjtbaag" <„*>cr

^rtna (larueual nnb ber $rin$ Safttag"), bact ol)uc Angabc bc* Autors

nnb bc* örfd)einnngeinl)refi in ben oicr^iger Jnlircn in ^nrcmbnrg gebrmft

nuirbc. ÜNandjc glaubten, biefc* gfaftnadjtsfpicl Dirfs ,\ufct)rcibrit 311

iollcn. Steiner Anftd)t nad) mit llnrcdjt, beim biefer £uftfpiclbirt)tcr l)iittc

fpätcr feine Autorfdjaft anerfannt, mie er es bei einem anbem $robuctc

1) Familie Collart. — 2) De preis<»8chen Adler.
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tl)ttt, baä nirf)tg AnbcrcS, al3 ein heftiges potitifd)c^ Pamphlet mar.

UebrigenS faim man annehmen, batf jenes ftaftnadjtsfpicl (Jb. bc la

Fontaine auf bic ^bce bradjtc, feine erften oolfstl)ümlid)cn tfuftfpiclc in

ber l'urnnburger SBhtnbart 311 bidjtcn

Tiefs jdjrieb juerft ein fatirifd)c$ Ortcbidjt : „D'Vulleparlament am
Grengewald". ba* bei feinem (hfdjcincn (1848> oicl böfcs iölut mndjtc,

meil bie polittfd)c SlMrthfcfjaft bes Sattbtf mit frtjarfer fronte barin

gegeißelt mürbe."

£cr nnbefannte ^erfaffer bicfcS WcbidjteS folltc ober eben ber popm

lärftc "Mationalbidjtcr merben. (£r marb es bnrd) feine ±f)eaterftürfe. i^m

^sarjrc 1856 lief? er wer „Komedesstecker„ bruefeu, mcld)e alle einen rau

fd)enben Beifall beim^nblifnmfanben: „DeSeholtsehein", „De Koseng u
.

„D'Muniin St's" nnb „D'Kinnesgescht 11
. Unter bem ^feubonrnu „Dieks"

erfdjicncn biefe 3d)riftd)cn ; aber jeber fannte ben mafyren Flamen bes

^erfaffers*. 18.")7 nnb 1858 oeröffcntlidjtc er bie „Öiiyeinbnrger Spridjmörtcr

nnb fprid)mörtlid)cn Lebensarten ", 18(>4 crfdjicn „De Rampla»sang u
,

1870
, f0p der .lüoeht", 1877 ocröffcutlicfyte er „bie £urcmburgcr Sin

berreime", meieren nod) brei Cpcretten folgten : „Den Har an d'Ma-

damin TnlUpant" (1879.. „De Grengor" 0879) nnb „En as rosen tt

(188.')). sJiad) de la Fontaine'« lobe erfdjienen nod) als* poftfjiime 3djriften

„Eng Steimnonk", „de Schöster Böbo-, „de Feianner Weiss«*rt a
, nnb

„Uni Frid<'nsg«'richt a
. (S* genüge l)ier, bic Xitel biefer ocrfdn'cbencn

Sikrfc angeführt tjaben, ba mir gefonnen fiub, fpä'tcr auf jebes ein

^etne berfelbcn .ytrncf^nfommcu.

Jim ^nf)rc 1858 führte Edmund de la Fontaine ftröulcin Elisa-

beth Dutreux aus Vu^cinbnrg als (Gattin heim, melier (ühc brei

2iM)nc nnb eine Torfjtcr entfproffen finb. tfur,} uad) feiner siterheirathuna,

oerlegte er feinen iHohnfitj oon ^nrcmbnrg nad) bem an ber
s
JD?ofel

gelegenen Stadtbrcdimus, mofelbft er baS bortige Sdjlon, meldjes er oon

feiner Xante Franeoise de la Fontaine geerbt hatte, bemohntc, unb ^oar

bis,nun ^al)re 1881, in meldjent er
(
uun Jvi'icbcusridjtcr oon ^ianben ernannt

mnrbc. 3 ein Aufenthalt in 3tabtbrcbimuS ift gan,} befonbcrS gcfenn,;eid)net

burd) bie (Srrid)tung einer grofmrtigen Weberei 311 ftiemid), melcrje circa

50 SQJcbftnljle umfaßte. Leiber aber fannte er oon ber Xcrtilinbuftric nidjt

genug, um ein foldjcs Unternehmen 311 gebci!)lid)cm Auffcrnonngc ja

bringen ; audj bas oon il)in oenoaubte s^erfoual fdjeint feiner Aufgabe

nid)t gcroadjfcn gemefeu ;,u fein : ba;,u fam bie ^crtljeuerung bes i)lo\y

matcrials (ber ©olle) in ftolgc beS amerifanifd)en ^nrgerfrieges, fo baß

bas Untcrnel)iucn fehl fdjlug unb de la Fontaine f oft fein ganzes $cr

mögen baburd) einbüßte.

Tas* 3täbtdien Remieh ift Duks 511 £anf oerpflid)tet, meil er

gau3 beionbers oiel ba^U beitrug, baft bie bortigen ttalfftcinlager eröffnet
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würben, unb er fo bcr Crtfdjaft eine Cueüc neuen materiellen 3£ol)lce

eröffnete. $lud) 31t beut ßuftanbefommcn bce Memidjer Sörücfenbance

über bie 2)?ofel im Jaljre 1865 Ijat de la Fontaine ntdjt wenig beige=

tragen, hierüber tbcilt une „bcr Wofelbotc" (1893. 9ir. 29 » ftolgcnbce

mit : „3u und tarn er (Edmund de la Fontaine) f. 3. al*

JnbnftrieUe, grünbete eine medjanifcfyc £ampfwcbcrci oon weuigftene 50

3tül)len
; eröffnete ben 3djafe unferer £teinlagcr unb mar es, bcr bie

erfte $bee $um SBrücfcnbau uub beffen ^ermirflidiung gab. SBenn aurt)

bie Weberei unter flnberm megen Langels bee ridjtigen (Srploitatione*

*ßerfonale nid)t auffam, fo fmt er bod) unfern ttalffteincn ben Warft

an ber Unter^ofel, bem iKhciit, felbft bi$ in £ollanb hinein gewonnen,

unb ber 3tabt eine ftct$ mad)ienbc Ginnabmc oerfdjofft. 80 mupte er

am Stammtifd) bie Huefagcn feine« ftrcunbcS, bc* oerftorbenen 1 Koffer-

bau;) Ingenieur* Housse über ben et). $rücfcubau balb 3uftimmenb, balb

oerwerfenb 'gefdutft ausbeuten , fo baf; biefer, 00m (fljrgei^ gcftadjclt,

seance tenante oerfprad), jnr ©egrünbung bc$ üou tym Wefagtcn einen

sJMan nebft Äoften^nfd)lag 511 entwerfen. Unb mirflidj faf) man nad)

einigen lagen Gönner, baumle Piqucnr eantonal nebft bem ttontonnicr

Reich, **ater, bie Sonbirung ber SDfofel oorncljmcn. Ed. de la Fon-

taine mußte wof)l, baft wenn einmal ein ^lau unb reoie über bie

311 crridjtcnbe Sörücfe beftänben, bie ^ermirflidiuug nid)t mehr auf bie

lange i^anf gefdjobcn werben fönne, unb er hatte }Rcd)t. @hre bem (*l)rc

gebührt ! &Mr IjHcmidjer oerbleiben ihm immer 31t T*anf ocrpflidjtet." Vcv

„Wofelbotc" hätte in biefem feinem Üiefcratc and) nori) cince anbem Um
ftaubce be^üglid) bee Jörücfcnbauee 31t 9irmtd) ermahnen föunen. $0113

befoubere auf de la Fontaine'e betreiben l)in oeröffentlidjtc (Bonner

feine befannte 33rofdjüre „bie sJ)Jofclbrücfc 31t üfemid)" (180.'ii, ivcld)c

Ijauptfädjlid) ba^u beitrug, 3taat, .Sinnun er uub Wcmcinbc oou ber 9lü|*

lidjfcit nnb Wotl)mcnbigfcit biefee ^crbinbungemittcie 3mifd)cn ^uremburg

unb $reilten 3U überjeugen.

3m 3a*)re 1807 U1"rbe de la Fontaine burd) bae Vertrauen feine»

Stönige Ortrotfhc^oge unb beffen Regierung 311m Wtrgermciftcr bcr $c
meinbe Stabtbrcbimue berufen ; jebod) legte er biefee Ehrenamt und)

Verlauf breier Jahre bereite wieber nieber (1870). Weun Jahre fpätcr

würbe er am ^riebcuegcriditc 311 Diemiri) guiu jmcitcu (£rgän3imgerid)tcr

ernannt, weld)e ftunftionen er auri) jur gröftten ^ufriebenljeit ber ^ewobuer

bee Wcmidicr Santone ausübte, bie er, burd) Niöniglid) (%of?her3oglidicu

Ü9efd)lup 00m .*>. Januar 1881, auf fein begehren, 311m ftricbcneridjtcr

bcS ttantone ilManben promooirt würbe. £icfce Vlmt oerualtete Xirte

bie 31t feinem, am 24. Juni 1891 erfolgten Vlbleben. De la Fontaine'*

^erbienfte waren aud) oou 2r. N
JDiaj. bem Mönig^Wrof^cr^og ÜMlljelm

III. babnrd) feierlich anerfannt worben, baf? berfelbe ihm bereite am 17.
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ftcbruar 1878 bic iiMirbc eines „Zitters ber (Strf)cn(aubfronc" ocrlicf)cn

fjatte.

S
-H*c\r X^icfi* cinerfeits £üd)tcr, fo war er aud) anbrerfcitS Gompomft.

„£id)tcr unb ^ufifer" ^ugieirf)", fdjreibt 9Hfolau£ Steffen fH?atcrlanb

1870, i)ir. 48 j „mußte if)m (£icfs), feine Aufgabe um fo leid)tcr werben,

je flnrcr unb inniger er feinen Stoff aufgefaßt unb burri)bad)t, Je reiner

unb tiefer er bie Silber in feiner bid)terifd)en unb fd)öpfcrifd)cn ^Ijantafic

gcjdiaut, bie 3d)önl)eitcn empfunben Ijattc, bie er in ben beiben Spraken
ber Seele, ber ^oefic unb ber Wufif, ausbrüefen wollte." Tiefs r>nt nidit

blod ben £crt feiner -Komedesteeker" gebid)tct, fonbern aud) bic 9Mc;

lobien ber bnrin oorfonunenben Lieber eomponirt. Unb wie fcljr biefe

(iompofitioneu geratljen waren unb beut ^ublifum gefielen, gebt aus bem

Umftanb fjeroor, bau man balb nad) bereu erften ^luffiilirung 'namentlich

bes „Scholtsehein") im ganzen l'anbe beren fröl)lid)e SBcifcn Ijörcn fonntc.

Edmund de la Fontaine befd)rönfte fid) aber nid)t allein borauf

Koim'destecker ju oerfaffen, aud) in anberer ^eife war er fdjriftftelle-

rifd) tfjätig. Äuficr ben bereits oben ermähnten gtoei Sikrfdjcn „Luxemburger

Spriidjwörtcr unb fprüdjwörtlidjc ilicbcusartcn" unb „bic Luxemburger

ftinbcrrciinc" fennen wir oon ifym nod) folgenbe Sdjriftcn

:

il? crfud) über bic Crtljograpbic ber liixcmburgcr bcutfdjcn SMunbart.

1855.

Tic Weinberge unb bic (Sabnftcrrcoifion. 1867.

Quelques observations sur le regime de nos rivieres naviga-

bles. 187<>.

Luxemburger Sagen unb Lcgcnbcn. 1882.

Luxemburger Sitten unb 53räud)c. 188^.

Vianden et ses environs. 1885.

i^c^üglid) biefcs WcgcnftanbcS finben wir iu Dir. 1043 ber „Luxctw

burger Odette" folgenben Jaffas : „Mufccr feinen poctifdjen Arbeiten

bat er (Edm. de la Fontaine) gute Arbeiten auf bem (Gebiete bes

germanifdjen ^lltertfjums geliefert. DJod) jnr §c\t feines Xobcs Ijattc er

ein 3ikrf iu ber Arbeit über bie Wöttcrlcljrc ber (Germanen im WroBljcr

äogtbum. flud) flcinerc Arbeiten über focia^politifdjc nnb agronomifebe

fragen fyat er geliefert.

Tan Tiefs aud) ein ^örterbud) bes luxembnrgcr TialcftcS in Vlrbcit

unb nabeln oollcubct fjattc, als iljn ber lob überrafdjtc, erfebeu wir aus

folgeubem ^us^ug aus ber „Firrtet" bes ftni. ^afmorjtes Josef Weber

JU feinem L«'Z<dmrgesdr latein-fi\Mnses(d)-deitsehen Dixioner fun de

Plauzen u
: „Den Dixioner elei vun de Plauzen

as nemen e Sehtek aus engem nie grossen Dixioner fun der leze-

burger Srhproch, den eeh sans hat <
iraus ze gin. Me du gÖf ech

wimss, das den Dicks och esö e Boch an der Wecli hett, a well
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eeh wost das hien en eschte Spröchmesehter wir, du hun oeh m&ng
Ide fuore gelos."

(Sfortfctjnng folgt.) M. Blum.

» " <

Les vceux de Tepervier
et le proteildu empoisoniiemeut de Pempereur Henri VII.

Nous devons ä MM. G. Wolfram, directum* des arehives ä

Metz, et F. Jiontiardot, de Paris, la publieation d'un poeme tres

interessant, qui a pour sujet l'expedition de Pempereur Henri VII

en Italie et son empoisonnenient par un nioine dominicain. *) Le

inanuscrit de ee poeme est conserve, sous le n° 81, a la biblio-

theque de la ville de Metz; il compte 210 feuillets dont le eontenu

est consacre exclusivement ä l'histoire de la maison de Luxeiu-

bourg et speeialemcnt aux relations de eette niaison avec la ville

de Metz.

Le titre general de ce manuserit, indique ä la premiere page,

est le suivant :

„Rebriches de plusieurs eoroniques faites et advenues des rois

de Bahaigne et des empereour des le teinps l'empereour Hanrey

cuien de Lucembourg que eonquestait le dit reauine de Bahaigue

jusques a la im du Symon roy de Hungure et de Bahaigne que

fuit empereour et fuit coronnei a Romme le jour de la pentheeoste

per 1433 et plusieurs enscignemenz de leur desceudues et de leur

dospendences."

La partie du poeme dont nous parlerons dans ees lignes, forme

le chapitre 9 du manuserit. A juger du style et de l'orthographe,

ce poiime appartient au quinzieme sieele ; Mr. Wolfram est d'avis

qu'il ait ete eerit entre 1430 et 1440, et en attribue la paternite ä

»Simon de Marville, ehanoine et tresorier de la Grande Eglise de

Metz, secretaire et envoye de l'empereur.

Avant d'aborder notre sujet, nous jugeons utile de retracer

en quelques mots le voyage de Henri VIL ä Roine. Animo des

meilleures intentions, Henri VII, apres son avenement au trone,

cone,ut le projet de se rendre en Italie a la tin de reconeilier les

Gaelfes et les Gi belins, de faire eesser l'exil des bannis et de ra-

mener les villes, devenues seigneuries privecs, sous sa suzerainete

immediate. II voulait former, de tous les parties reconcilies, un

1) Cfr. Jahrbuch der Gesellschaft für lothringische Geschichte und Alter-

tumskunde. 181)4. p. 177— 2HO. Ce travail savant a paru tgaleinent conuue

edition k part dans la librairie G. Scriba ä Metz. Nous n<> pouvons que re-

coininander cet uuvrage.
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soul peuple sounüs a une scule autorite. II avait donc l'intention

de retablir l'autorite allemande et de faire revivre, daus tonte sa

spleudeur, l'autorite de l'empire. Dans ce projet, Henri avait ete en-

courage par le pape Clement V. Avant de passer les Alpes, il

nonnna son fils Jean vicaire general de l'Empire. II se mit eu

marehe vers le milien de l'an 1309.

L'armee, dont l'empereur disposait pour la realisation de son

projet, n'etait guere en proportion avec ses plans hardis et cheva-

leresques. Des princes de l'empire il n'y avait qne Leopold d 'An-

triebe et Rodolphe de Baviere qui le secondaient. Les antres per-

sonnes illustres qui se joignaieut ä lui, etaient des parents de sa

maison ou des vassaux. Parmi les parents qui accompagnaient

1'empereur, nous voyons figurer : son frere Baudouin, arcbeveque

de Treves, son frere Waleran, ses trois cousins Robert, Gui et

Henri des Flandrcs, son beau-frere Amedee de Savoye avec ses

fils Edouard et Aymond; le beau-fils d'Amedee, Hugo de Vienne,

ainsi que son frere Guido, prit part egalement ä l'expedition.

Thiebaut de Liege, en sa qualite de comte de Bar, etait de meme
proclie parent de la maison de Luxembourg.

Comrae les passages conduisant sur les Alpes a Test, etaient

occupes par lea allies de Henri de Carinthie, 1'empereur choisit le

cliemin par le Mont Cenis et reussit, sans eprouver de grandes

pertes, ä passer par Susa pour arrivcr ä Turin, le 31 octobre 1310.

A Asti oü on lui fit une reeeption des plus solennelles, il re^ut

riiommage des villes de l'Italie du Nord, ramena les bourgeois

cbasses et reconcilia les partis. II passa ensuite par Cbieri, Asti

et Novare et arriva a Milan, le 23 decembrc. Mais bientöt Henri

dut s'apercevoir que les Guelfes lui mauifesterent une violente

opj>osition et qualifierent son voyage de „nouvelle irruption de

barbares". Aussi se vit-il force de s'appuyer exclusivement sur les

Gibelins, dont il dut favoriser l'ambition pour en obtenir du secours.

Le cbef des üuelfes, Guido de la Torrc, causa une revolte qui

dut etre supprimee les armes a la inain. Les Torriani ayant cache

la couronne de fer qui servait d'ordinaire aux sacres, il en fit faire

une autre et en ceignit son front dans Teglise Saint-Ambroise.

en presence des deputes de toutes les villes lombardes.

(La suite au prochain numiro).

J.-Ch. Kohn.

—

fittfrartfrijg pgpitfttttt.

L4onardy Nikola. tfeuitcnweifen. fiiyemburg, 3t. ^auln&KStefeUfdjaft. 18%.

62 Seiten in 16°. *|$reis 40 Centime*.
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Programm, herausgegeben am Sdjluffe be« Sd)uljnl)re« 1894—1895. Industrie-

unb Handelsschule. Snremburg, V. Bück, (L. Bück, Wadjfolger). 4G—|—4"» Seiten

in 4°. ©ntbält eine Hbbanblung über bie «cfitmngen bes <PriorateS üHarientbal iväbrenb

be« erften 3<>brbunbert« feine« «efieben« von ^prof. Dr. J. B. Heuertz.

Programm, herausgegeben am iSdjluffe bes Sdpdjabre« 1894—1895. Gymnasium.
tfuremburg, Jos. Beffort. 50-}—47 Seiten in 4°. (intbält al« v$rograinm=8bba»*bIung

„Beitrag jur $efd)id)te ber Sanft-SebafHanu«=58ruberfd)aft ober ber SrfjüljeixgefeUfc^nft

in i?uremburg" von ^ßrof. Dr. J. Kuborn.

N. Gredt. Discours prononce h lu dictribution dos prix du gymnase do

l'nthenee de Luxombourg, lo 10 aoüt 189.'). Llixemboarg, Joseph Beffort. 4

pages in 4°.

H-1

®a$ $oIt£Ctgertd)t. ^erfuhjen bei bcmfclbcn nebft Qrtöu*

tentngen, bort J. P. Speyer.

Unter obigem Xitel erfdjien im 3abre 1880 aus ber fteber be« tüdjtigen unb

arbeitfameu Cbergerid)t«ratbes £errn Speyer, bamal« Jricbeitöucbter $u $ianben,

ein aroeifelSofme längft »ergriffene« ©urf), iveld)e« mir au« r>erfd)ieboneu (SJrünbcu in

neuer Auflage envfinfdjen mödjten.

lag für Xag merben Riagen laut über bie Ausbreitungen uuferer ^ugenb unb

bürfte e« geraden eifdjeinen, energifd) aufzutreten unb Altern unb «inbern sBelcbrung

unb ÜJJabnung in btefer #tnfid)t angebeiben ju laffen.

Gin erfahrener Sdjulmann, $>crr Xireftor Sehroedor von (Sttilbrüd, betont mit

Sled)t in fcinei bieSjäbjigen ©djlujjrebe, baft ber junge tfaubmirtb im fpäteru Qcben

nidjt blo« Äenntniffe vonnöt()en bat, fonbern baft e« aud) billig ift, benfelbeu vertraut

jit machen mit bem dkunbgefrty be« Canbe« fo wie mit ben $eftimmungen , 2$erorb=

nungen unb ©efefyen über (Demeinbemefeu. $ie« trifft jebodj nidjt allein 311 für ben

Panbwtrtb, , fonbern bat aud) Doli unb ganj feine *ered)tigung im öürgert)au«balte.

Caut jHebner foll bie Ijobe tfanbesregierung bind) Cfcinfübrung eine« biesbeaüglidjen

(Surfe« an ber Äderbaufdjule einen löblichen ©d)ritt getrau baben, ben iebroeber mit

ftreuben begrüßen wirb.

„Ons Hemeclit", ed)t lujremburger Organ, hat fidjerlid) ein iunliü vatriotifdje«

Sßerf, bie Totalität ber 3ugenb, auf fein Programm gefd)rieben unb jweifcln mir

feinen ftugenblid, ban bie SRebaltion be«felbeu unfern auögefprodjenen ©ebanfen bil-

ligen unb befürworten wirb. 1

) (SJefc^c mun e« geben, ©efefce foüen aber aud) befolgt

werben. Ser nid)t geborfamen lernt, bleibt unmürbig, t>on anbern ben ©eborfam ju

forbern, ber leiber freute vielfad) verfagt mirb. Rennt man ba« GJefctJ unb feine

Strenge, fo ift bie «eobadjtung bebeutenb erleid)tert. Unfere« tfrad)tens ift alfo eine

gute Sad)e vertreten, wenn bie Renntnifj ber erlaffenen iPeftimmungeu unb i^erorb;

nungen mit allen ju ©ebote fteljenbcu Mitteln verbreitet, ia jum ©emeingut aller

wirb.

Sßir baben ba« Öudj Speyer einein eingebenben Stubium unterworfen unb

tnüffen fiaunen über ben ©ienenfteifi , mit meld)em ba«felbc verfaßt ivorben. 3uriftifd)e

$orfcnntniffe finb für ba« «erftanbnift nid)t unbebingt vorau«gefe^t , fonbern nur ber

ernfte Siüe, ben Ofntyilt be«felben fenneu 31t lenten. Verfahren bei bem ^ulijeigcridjt,

l) Holl unb ganj.

2>ie »tebaftion.
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flufftcllung bcr cinfcfjlägigcn SMaterien, Erläuterungen, Knfymfl, tfifle bcr ^abrifcn

unb ^crfftättcn , meldje nur auf bcbörblid)c SJefugniß bin errichtet ober »erlegt werben

büvfeu, numerifdj« flufft.'Uung bor Ucbertretungcu , ifjronologifcfje« S*er*eid)niß ber

Spcjial^cfctJc unb alplmbetifdje« Gegiftet bilben bic uctfdiiebencn Ibcile bc* nü>
lidjcu itöcrfc«. Xiefelbeu bc« 9tft$eni 31t receufieren , mürbe allzuweit führen; ba aber

bie äVaterie uon Anfang bis ju ©übe eine l)öcf)fi ^idjtige ift. fa behalten mir un«

Dor, bei einer fpäteru ÜMegenljeit barauf }UTÜd]U(omtnm. Einzelne Wefcbe« Hrtitd

jebod), gegen lueldje in unfern Jagen befonber« gefreüelt mirb, feien flüdjtig gefireift,

unb mirb ber geneigte Cefer bie ilebcrjeuguug gewinnen, baß bie ftcnn'niß berfelbcn

immer mebr ougeftrebt ju merben oebient. SHir oermeifen bafjer nur auf bieftapitel:

^ogclueftev, ?Hub,eftörung, Jbicrgufilcrei, (Steinwerfen, Scanbai, Sdjicßcu, 3eu
fl
f».

meldie ganj befonberö Vlufmerlfamrrit ücvbiencn.

Sollte |>err Cbcrgcrid)t«ratb, Speyer Diußc finben, eine neue Auflage bc« ^udjel

l)craus}iigebeu, fo biirfte c« tüclleicfjt rätldid) fein, einzelne fingirte Uebertrctungsfällc

in ftorm tum Ih'jäbluug, SBeridtf, Sprud) u. f. m. einzufügen, um bem Luxemburger,

fpejicll ber 0»flf"b f in beftleid)tcr Söeife ju seigen, mie bie Uebertrctung bei UMcfcf*

lucrlanb« befiraft mirb.

3um Sdjluß bie tfemenung, baß mir unfere iRecenfion genugfam belohnt finben

,

wenn .\>err Suxtft Speyer nod) einmal feine fidjere $anb an ba« mertbuotte S&ert

legt. I). K.

lieber ba* bereite in Poriger Kummer bcjproctjene ©erf unfereS

^ereinsfaffirers, Gerrit M. ENGELS, bic Sarftellntifl ber föcftaltctt

Motte* bc* Katers, bcr (jetreucn unb bcr gefallenen Gnad in bcr

Walcrci, öuperten fiel) IQ. bie „Stimmen uon fßlaxia £aad)" wie

folgt :

,,2>a« ifi einmal ein Öud)
, weldje« meit meg 00m gewöbnlidjen iöege feine eignen

$fabe gebj unb trofebem aud) bei benen 3tnerfcnnung unb l'ob ftd? ermerben mirb,

bie anbern «uffaffungen bnlbigen. üttäb,renb ifonogvapljimy ©tubien meift bie 3"*

be« ^Mittelalter« in ben Ü>orbergrunb fteüen unb ifjr ben größten leil iljrer ftrbeit

mibmeu, beriidfid)tigt Engel« befonber« bie Dialer ber neuern $eit bis t>erab }U ben

9tagareneni unb ücigt, mie He bie mittelalterlidjen öeflalten (üotte« be« Später«, ber

guten Engel unb ber Jeufei Deränbcrt, uerbeffert ober ucrfd)led)tcrt tjaben. Sil« au«=

übenben ttünfiler unb l'ebrer bc« geietynena finb tf»m nid)t bic alten ftiliftrtcn 3rifl»ten r

fonbern bie uom mobenten Weift belebten, mit allen Rütteln ber neuern Stunft getjo^

benen bie liebfien, norauögcfetst , baß fte bem djrifilidjen 3bcal entfprcdjen. ©einen

Kuftffityntngen gibt er burd) eine große flnjar/l trefflid) gemäldter 3*»dj»un9fn 8*4*

unb Stüfce. Säbreub mau fouft alte Stidjc unb ^eidinungcu medi.uuidi reprobucirt,

um möglid]ft treue Kopien 31t bieten, i-nt er alle Vorlagen abgcjeidjnet , um feinen

Safein einen cinbcitlidjen unb tünftlerifd)cu Wcfainmteinbruct ju ftdjern. ©a« baburd)

an biftorifd)cr Öenauigfeit ocrloren geb,t, mirb burd) ÖHeidjmäfjigteit bc« ©anjen er«

fe^jt. Xa« 5Bud] ift mit großer nenntniß ber neueren Hunfimerfe , mit Siebe unb *e^

geifterung gur @ad)e unb in cd)t tatb,olifd)em <Sinne gefdjrieben. 6« oerbient einen

weiten i'eferfrei« unb eignet fid) feljr als Wefd^ent an junge Peute, welche für bie

Scrfe d)riftlid)rr Dialerei Sinn b,aben unb ju einem tiefen 3?erftänbniffe oorbringen

wollen.

tfuremburg. — Xrutf uon P. Worre-Mertens
,
Diaria=2b^rer»cn*©traße.
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f Cr

.pcioiivtrtt'rtfbni von bcttl ÜkveinS $ovftanbe.

sMe lionefvonbenjen mit» CetttSgt finb \\\ virljten

an brn ^vnfibcntrtt ober an ben 3rfjriftfiif>rev

ber (SJffcUjct)(ift.

2)ic $crcinsfit)rift crfdjr iut vorläufig am l.

jeben l'ionates, 32 Seilen ftarf.

Xtrfelbe ivivb allen iU'itflliebein-0rattd jugeflellt:

für Wictitucvein*ana,e!)oriiic betrögt btr jäbvlirue

?(üonncinent*prci* Jyr. 7..» (*JWr. <">>.

Alle itcdjtc parbehalten,

M 10. $ucciitbitr<), 1. Cftobcr 3a!)rfl I.

pc fnnfiigjäljrigc <!fcänimn$$fritt

Her (jiff o r t f cf| c ii 3cftion b c Wro filier toßlidjeu ^iiftitut*.

ihn .'>. September biefeö .Viine* beging oie Ijiftorifdjc Seftion bc*

groö^ergofllirtjcn Jnftitut* i frühere nrrfiäoioßiime ®efetffdpaft) bte füuf.\in

jäljriflc fteicr ibred SWeftefum« ; tutrrt) &&mgt.*@fO$f>. öefdjlufj vom 2.

September 1845 mar bic Definitive öilbnng eine* ^eretneJ pi Oiarf)

Dig



forjrf)img nad) bcn tjiftorifc^cn
sJWouumentcn im ©rottycr^ogtum i'ureui«

bürg unb gut Skmahrung bcrfclbcn ermädjtigt morbcn. V\c freier umrbc

be8 Borgens gegen 10 Uhr bunt) eine öffentliche Sifeung, ber an arijnig

ffcrfonen beiwohnten, in ber Äuln bes Athenäum* in £nremburg eilige

leitet. #on feiten ber Regierung mar amuefenb §r. ^iougenaft, (^eneralbiref

tor ber frinanaen, bem sugleid) bas höhere Untcrridjtsmcfen nnterftellt ift.

iHon fremben ©efellfdjaften waren oertreten : bic Aeademie Star.islas

oon ^anäig, bic Societc d'archeologie lorraine oon ^ian^ig, bic Aeademie

des lettres, sciences et arts oon ÜMcfc, bic ©cfellfd)aft für lothringifmc

(&cfcf)id)tc unb SUtcrtnmSfunbc in Üflefc unb bas» Institut archeologique

oon Strlon; be*gleid)cn waren bic beiben anbern Sektionen bc* großer

5oglid)en ^«ftttut^ oertreten fsection des sciences naturelles et mathe

raatiques et section des sciences medicales).

$cr ^räfibent ber ©efellfdjaft, $r. Dr. ^eterä, Subrcgcnö bc$

s}3riefterfcminars in fiuremburg, entbot allen ?lnmefcnbcn bcn $üMUfomm=

gruft. Daun oerbreitete bcrfclbc fid) in längerer tftebe über bic

fdud)tc ber ®efellfd)aft, bereu Grünbung, 9)?itglieber5ahl, bie jeweiligen

^orfifeenben, über ba? Wohlwollen, wcldjes ftet? ^rin$ .'peinrid) ber lieber

lanbc bem Vereine bewiefen, inbem bcrfclbc mehrmals bcn ilkrfammlungen

in feiner CSigcnfdjaft al? (il)rcnpriifibcnt beiwohnte unb biefelben leitete, foroic

über bic flteorganifieruug bcS Ü?crcin$ftatut$ im ^al)rc 1808, oon WO ab bie

ard)äologifd)c ©efcllfdjaft unter ber Benennung „hiftorifchc Scftion" bem

au* brei ScFtionen beftel)enben ©rotfhcr,}oglichcn JJtiftttut einocrleibt mürbe.

turauf entrollte ber 3cfrctär best herein*, $r. ^rofeffor Dr. bau

SHerocfc, in faft anbcrthalbftünbigcr, fUefanber unb wohlburchbachter

«Hebe ein f)öd)ft anfd)aulid)e$ unb fcffelnbcS SBilb über bie mannigfaltigen

Arbeiten ber CMefcllfdwft. Gr hob hcroor, mie ocrfrfjicbenc üDiitglieber bc$

Vereines, befonbcrS bic oerftorbenen §crren Dr. 9ict)cn, SBürtb^aquet,

©ngling unb Spötter, fid) unfaßbare ^erbienfte n.n bie ©cfdjidjtc un<

fere? $>eimatlanbc$ ermorben ; er wie? l)iu auf bic ücrfajiebcnen ©antnu

hingen bes ^nftitutö, mcldie ^war bcn Sam.ulnngcn größerer 3täbtc nid)t

ebenbürtig jur Seite gcftcllt merben tonnten, bie jeboetj trofcbem bes Qu

tereffantcu feljr üiel bieten. iKebncr bebnnert, bof* heute, nad) manchen

SÖanbcrungcn, biefe Sdjhfcc in einer früheren ttajerne, in einer iHorftabt,

untergebracht finb, bod) hofft er, in nädhfter Qcit ein eigene? ÜJiufcum

5U beren Aufnahme fertig geftellt 511 fcficn. (£r bebauert ferner, baf? bie

reidjhaltige Urfunbcnfammlung bc$ (£lerfer 3d)loffe*, fomic f. unzählige

aubere 3d)äfce in? Sluglanb gemanbert unb man früher feine 3£affen

fammlung angelegt, woju, beim ^Ib^ugc ber preufufdjen Warnifon im

^ahre 18G7, bie befte Gelegenheit geboten gemefen fei, meld)' le^tcrc üiüde

jebod) burd) bie auö bem 9iad)laffc be« .^)errn öraa? bem ^nftitut gc^

fdjenfte prachtoollc (Sammlung gegenwärtig tcilmeife aufgefüllt merbc.
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Danad) uerlaS ber ^räfibent ein Telegramm 3. St. be$ Qtxofr

f>eraoge, morin biefcr bebaucrtc, bcr 3ifcung nidjt bcimoljncn ,ui fönncn

unb bie beften «lücfmünid)c für bas fernere Webeifjcn bcr (Mcfcllidmft

auäbrücftc.

9f(* britter ffiebner trat .\>r. 3tani$ard)ircft Krenbt auf unb erging

iirf) über bie bauptfäcfjlict) unter feiner Leitung feit 1H45 vorgenommene

Keftouratton tjtftorifdjer ÜÄonitmcnte. ©egen jmölf Uljr mürbe bie 3it}itng

aufgehoben. De« Wadjinittag« fanb bie $cfid)tigung bcr 3t. Cuirinua*

Capelle unb bc£ üJhtfcum« ftatt.

Den 3d)luj? bcr freier bitbete ein $efteficii, mcld)c$ bc£ ^Ibcnbei im

iHeftaurant Senfe ftattfanb. ^{cununb^vanjig sJ$crfoncn nahmen brau teil,

^räfibent .frr.
s$ctcr$ brad)tc ein £md) aus auf ben C^ro^ljer^og unb bie

Regierung, mcldjc« von .$rn. Meneralbircftor Wongcnaft ermibert murbc.

(Sin Mücniuinfdjtclcgramm, meldie« vom ^ercinsvorftanb au 3. St. ffr.

abgefanbt morben, murbc balb mit bcftciu Danf unb (Wütfmünfdjcn für

bie Ctfefellfcrmft beantmortet. Danaeb brad)te ."or. ^eters einen meitereu

Xoaft au« auf bie vertretenen fremben (Mcfeüfd)aftcn, meldjer oon .prn.

Xanbct, ^räfibent bes ^nftitnt« von Vliion, ermibert murbc. .frerr
N#ro=

feffor 3cf)aacf toaftete auf .prn. Bannern«, ben frnljercn Ukrcinäprä

fibenten ; meitcre loaftc galten bem ftrn. van ^croefc, bem vcrbicnft=

vollen 3cfrctär bcr Wciellfdjaft, §nt. ftnaff, bem Crganifator bc« Jefteffcn«,

£rn. s#ctrb, 5riebcn*riri)tcr 511 Wrcvcninad)cr, JUttt Dante für ba# grofc

artige ($cfd)cnf au Wcgcnftänbcn am bcr oorbiftorifdjen ^eriobe u. f. m.

3n jünbenber, alles hinreinenber Webe gebaute $>r. Meters bcr ^erbienfte

bcr (tteifttirrjfcit um nnfere oaterläubifdje Wcfd)id)tc. §r. ©lum trug

ba« vom 3d)riftfülvrcr bcö herein« für lurcmburger Wcfd)id)te, Sitteratur

unb ftunft bcr t)iftorifd)cn 3eftion ,uir fünfzigjährigen fteier gcmibinetc

Wcbiajt vor.

Diefc Jubelfeier mirb allen Icilncfjmcrn unvcrgcßlidi bleiben unb

in beu flnnalcn bc« Jnftituts einen blcibcnbcn Marfftcin bitten. K.

1 j .

Beitrag jur ©ffd)id)t£
A-vanenlUc»jters litavicntltal bei 3Ut|i?mbuvtf,

von Michel Hostert, Pfarrer in flfiSpflt.

Jcru liegt mir bic Wbfidjt, eine oollftänbigc Wcfd)id)tc be* im

Ittel genannten ^rauenftiftee sINarientl)al ,^u fdjrcibcn. ^meef vorlicga.ber

feilen ift nur bcr, jene Ihütiadien im ^ufüiumcnl)angc bar^uftellcu,

meldjc für beu Wcfd)id)tsfor|"d)er fdjivcr ober gar unmöglid) mären auf*

5ufinbcu. Darum inifdjt fid) in ^olgcubcm tljcils ÜMauntc« tljcils llnbc^

rannte* in cincinjurjen Ucberblicf ^ufanunen. !

)

1) CutUen: Dr. Aug. Seyen: Biographie luxembourgooiso, i\ vol.

Publications de la soetion historique do l'institut grand-ducal de
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Sljeoberid) < Siebend) i, .perr j« ÜNerfd), befaft gegen ba$ 3ahr

1230 auf ber ftölje (enfeiM SdjönfelS einen Ütteierbof, wohjn er öfter?

[eine Spaziergänge leitete. (Sine* lagcä fnnb er in einem f)ol)len Baum*

ftamtne eine ftcinevnc Statue, barftellenb eine tfiau, weldie iljr ftinb

mit ber redeten iWrnft nährte. Xheobcrid) naljm ba£ $ilb für eine )Bla

bonna nnb lief? eö auf fettt 3d)lof? nad) iMerfd) bringen. Wber, wie tue

£cgcnbc er;,äl)lt, war es am anbern Üflorgen t>erfrt)wunben, nnb warb

wieber tu feinem f)ol)len ^anmftammc aufgefunben.

Iljeobcrid) glanbenb, es fei bie£ ein bummer SiMfc ober ein lofer

3treid) eine-? feiner .ftofleute, lief? baS 33ilb wieber nad) ÜDfcrfd) tragen

;

borf) hatte es am folgenben Jage feine frühere Sßofynung wieber aufge*

fndjt, nnb fo gefdiaf) es ein britteS s
JD?al.

Xfyeoberid) glaubte nun, bic üJhtttergottcs wolle Ijier ocrefjrt werben,

unb baute au ber Stelle, wo er ba3 $ilb gefunben, eine fleine Capelle,

meiere balb twn joljlreidjen pilgern oon naf) unb fem befudjt unb immer

mel)r befanttt unb berühmt würbe. Xheoberid), ber finberlos war, be^

fdjlon nun, mit Einwilligung feiner ©nttin (ßtjfei an ber 3tcÜe ber

Kapelle ein Ülofter für abelige fträulein ftu erbauen, wcld)ea fdjnell

emporblüble. Cfö warb genannt: ÜJfarienthal, — baS abligc öraucnfttft

üon s.Warient()al — prieure des daraes nobles a Marienthal.

Siföhjenb ber erften ^aljre ber (^rünbung (bis gegen 1236)

fdjeinen bie ^nfaffen biefeä ttlofters feine beftimmte OrbenSregel befolgt

51t Ijaben ; bod) madjte fid) bie ^otfjmenbigfcit einer fotogen immer füf}l--

barer, unb mau fudjte eine ©al)l &u treffen.

Jamale hielt fid) kalter (Wautier) oon ÜWetofemburg , ber bem

neugegrünbetcu Doinintfaner Crben angehörte, auf feinem 5tammfd)loffe

511 iWeofemburg auf. Vluf feineu Watf) unb unter feiner 9)Jitf)ilfc würbe

bie Siegel bes Sominifauerorbens in ^arientfjal eingeführt.

Ob, wie Einige behaupten wollen, fpater bie Tonnen nad) ber

'Tiegel bes hl. ^luguftin gelebt Ijaben, mag in foferu richtig fein, all in

iliiuffidjt auf einige ^erljältntffe nid)» alle ^orfdjrifteu be£ ^ominifancr-

Luxoinbüurg. Citrtulairo da prieur£ de Marienthal,vol. XXXVIII
(XVI) unb XXXIX (XVII).

Pet. SteJires: tfoben bev Okiifüi ;'|o!anba oon Sianben, in lateimfdjer

2prad)e gejdjrifbcn oon AI, minder Wiltheim, überlebt.

./. Pet. Toussaint: tfeben ber gottfeligen (Mräfftt ?Jolanba oon Sianben,

'priorin oon IVarientfoil oon P. Alex Wiltheim a. b. 3. «u*
bem Cattiniftycil frei überfc(jt.

C r g a u be« Vereines für djriftltdje Äunfl in ber $iöjcfe tfuremburg.

ortbnv 1890. 4 *>icrtclial)r*l)cfr.

:W a n u Script bc* f fterrn Xcdjanten Job. Majerus oon SWerfd).

ÜRittbeilungen oon ^lugenaeugen.

21 II g e in c i n c Ü<olfStrabition.

eigene Hufdjanung.
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I

orbens galten; unb bann bebenfe man, baf? ben meiften ßloftcrrcgeln

ber Damaligen ßeit, Pcr .'pauptridjtung nad), bic beä 1)1. itfenebift ober

bc£ 1)1. Huguftin 51t ®runbe lagen. 2id)cr ift, ban bie Tonnen $11

Maricntbal romintfancrinnen genannt mürben, mic ba$ aus unjäljligcn

Urfnnben herüorgef)t.

$i*er mar bic erfte ^Lbttffin (ober ^riorin» ju Maricnthal ? darüber

bcrrfd)te anfangs mancher ^rrtljum, meil man Dielfad) glaubte, ?)olanba

Don Viattben fei bie erfte Slbttffin gemefen : mirflid) ficht fic and) in

Dielen ilJer
t
iei(^ni)fen als bic erfte angegeben ; Dort) bem ift nidjt fo, wie

.£>. Dr. van Werveke nad) ernften 9iad)forfd)ungcn bargetl)an l)at.

Temnad) hieft bic erfte Cberin Margaretha Don 2trafmurg. ÜMad)

einer Urfnnbe Dom JJa^r 1236 fanbten trüber i>oknonb, Cbcrer ber

£omiuifaner 51t 2traj?burg, nnb ©ruber iionrab, s^roDinäialoberer bes^

felbcn CrbcnS, mol)l auf betreiben be$ obengenannten Walters Don

Mcbfeiuburg, bie ^ominttanerin 2d))Defter Margaretha nad) Maricntbal,

um bem bortigen ttloftcr Dorjuftchcn. Sic leitete bas ttloftcr bt* JUBi

^abre 1258. Ifof fie folgte 9)olanba Don iManben.

lieber biefe intcreffantc ^crfönlidjfcit fönneu mir nid)t uml)in ctmaS

©eitere* gu fagen.

N/)olonba, mit bem Beinamen bic (^ottfclige da vem'rablcM, mar eine

lodjtcr bes ©rafen .freinrid) I. Don ^ianben unb ber Margaretha Don Gotir^

tenat). 2ic marb, fomoljl Don feiten il)rer (ritern, als oon il)rcm $e*

nnffensfiifjrcr, in gebiegener ^rbmmigfeit erlogen. Ojnc Riffen ihrer

Altern l)attc fie fd)on als .SHnb oon 6 fahren, in ber Mapcllc ihrer

.\>cimatburg, (Shrifto bem .frerrn ihre gnngfraufdjaft gelobt, ^nbeffeu

bad)tcn iljrc ©Itcrn baran, burd) bie ftciratl) il)rer Xodjtcr mit einem

reidjen einflußreichen Oiitter bas Hnfcljen unb bie Madtf ihres Kaufes

^u Ijcben. Slber als eines Xagcö bic (Gräfin Mutter iljrer lodjtcr freubig

mittljeilte, n elerjcn ritterlichen unb tugenbl)aften 0»kiual)I fie für bicfelbc

gefunben, antwortete \>)olauba cb,rfurd)tSDoll nub entfdjiebcu, bajj fie

bereit« ihren Bräutigam in Ijcfu ^hrifto gefunben hätte, unb nichts fie

oon ihrem ^erfprcdjeu abbringen fönne.

Mit mahreni 2d)rccfcn, möd)tc man fagen, Dcrualjm bie Mutter

biefe höflid)c aber tutfdjtcbcnc Slntmort ihrer lodjtcr, unb jefet begann

für ^etjtcrc eine geit unfäglid)er Vcibcn unb Prüfungen.

3hrc (Altern nnb bereu ftrcunbc Derfuditen alle Mittel, g)o(atibd

uon il)rem Vorhaben abzubringen. Man gebraudjtc <Sd)iucid)cleien unb

^crfprcdjungcn, bann Drohungen unb Minhanblungcn, 2pott unb i{ cr^

ndUung ; bod)
s))olauba blieb feft.

3hr trüber .SN'iurid), jtDeiter 2of)u Heinrichs I., mar eben für^lid)

jum 5)ifd)of oon Utredjt beförbert morben. 9Us er bie graufanic ©ehanblung

feiner 2d)mcftcr erfuhr, prüfte er fie eingeheub über ihren SBeruf, unb
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oerbanb iid) bann mit ifjr im bitten, um oon ben Altern bie (jrlaubnin

,Uim Eintritt in'« .«loftcr 511 erholten. üRur mit tjödjftem &Mbcrroilien

gaben bie Altern nad), unb freubigen .'Oerzen« eilte ?)olanba narfi bem

längft erjeljnten gkt, nad) bem neuentftanbenen ttlofter Marientbai, »0

fic fid) balb als Mufter einer uollenbetcn Crbensfrau erroic*.

*)lad) bem Ableben ber erften Cberin Margaretha warb ?)olanba

cinftimmig ,}itr »Übtiffiti gemäht.

Unter biefer rcidjen nnb bciliflinaftigen Cberin murfiä baä Wlofter

in materieller nnb geiftiger iHe^iefiung )d)nell empor, nuirbc ein

t)errliri)eo .sUoftergebäubc mit fdjöner .siirdje gebaut ; im ^nnern nerrfdjtc

ftrenge 3ud)l unb nelbenmütljigeä 2tigeublebeu.

£urd) Sdjenfuugeu nnb Stiftungen gelaug biefes AMoftcr balb ,u

groftem Weiefytfjum unb l£influn.

£ic 'Übtiffin Maria Regina Elis. de Daun (f 1793) lief; ben

linfen Seitenflügel an bie ftirdic bauen.

Maria Cathariua de Manteville (f 1 745 1 lieft ba$ baufällig geworbene

Wcbäubc faft gattä neu aufbauen.

Tie lefetc ^riorin mar Hyacinte da (Joincz de Barrientos 177f>

— 17H3t.

Tos ttloftcr Marieutljal mürbe aufgehoben burd) einen Madjtfprurti

ttaifer 3ofepf)$ II. (1783). 3Ne (Hüter mürben Pom Staate eingebogen; nur

erhielten bie nod) lebenben Tonnen eine 9tentc, bie nidjt ntnreidjte, um h)r

hieben 31t frifteu. 3>h meifteu ftarben in großer I^irftigfcit, botf) im iHufe

ber .v>eiligfcit.

itfortfejjung folgt j.

©efdjittjtlidier ptklmdi
auf bie int (ilrufthcrotbunt gugentburg bieder erfd)ienenrti

Leitungen unb Jeitfrijriftcn.

XIII.

Memorial beä ($roftf)er&0gtbtttn* gugentburg.

Memorial dn <*rand-Ducli£ de Luxembonrg.

(£9 folgt jobann bie offizielle i'ifte aller jener ^erfonen , re*p. $n

ftalten meldjen bns „Memorial" jugefanbt murbc. Mutatis mutandis

gilt aud) beute nod), im grollen (tyan^en, ber nämlid)C ^ertbcilungemobu«.

SRadrftefpnb bic Vlbfdjrift biefer l'iftc

:

Liste de distribution du Memorial.

$ 1. Autorite* et fonetionnaires da Orand-Dache.

Secretariat Luxembourgeois ä La Hajo 3
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Ministre d'Etat, President du Gouvernement

Directeur ge"neral des Finances

Directeur genlral de lTnteYieur et do la Justico

Treis eonseillers de Gouvernement

Bureau des archives

Bureau des affaires etrangeres

Bureau de l'interieur

Bureau des affaires communales

Bureau de la justice

Bureau des finances

Bureau des travaux publics

Bibliotheque du conseil de Gouvernement

Assembler des Etats, bibliotheque

Membres de l'Assembtee des Etats 3

Membres du Conseil d'Etat 12

President de la Cour superieure de justice

Procureur-general

Avoeat-ge'neVal

Greffo de la Cour superieure de justice

President du tribunal de Luxembourg

Procureur d'Etat k Luxembourg

Substitut du Procureur d'Etat a Luxembourg

Juge d'instruction a Luxembourg

(»reffe du tribunal ä Luxembourg

President du tribunal de Diekirch

Procureur d'Etat k Diekirch

Substitut du Procureur d'Etat k Diekirch

Juge d'iustruction k Diekirch

Greffo du tribunal de Diekirch

Juge de paix du canton de Luxembourg

d'Esch-sur-l'Alzette

de Capellen

„ „de Meisch

„ de Diekirch

„ „ de Clervaux

„ „ de Wiltz

de Vianden

, de Rodange

, „ d'Echternach„de Grevenmacher

de Remich

Chambre des comptec

Receveur-g^neral

Direction des contrihntiom et des accises 6

d(int 5 pour les controleurs.

Geoinetn- eil chef du cadaatro 1

Direction de lVnregistrement l
) 5

dont 2 p< ur les 2 inspecteurs et 2 pour les verifieateurs.

D i"tr ift nod) nadjftebfnbee Gtrcular jti ermähnen:

Circulaire N° 177, du 17 janvier 1865: Eu egard aux arrangements qui
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Ingenieur en chef des travaux publica 9

dont 2 pour les 2 ingenieurs d'arrondiaaenmnt, 1 pour linge-

iii»'iir du chemin df fer, 1 pour l'ingenieur des travaux hy-

drauliques et 4 pour les 4 conducteurs des chemins vicinaux.

Garde-goneral en elief des forets h

dont 1 pour lo garde-general ä Luxembourg.

1 „ , ä Diekircl.,

I , a Grevemnaeher.

1 „ a Mersch.

Ooinmission administrative des prisons a Luxembourg 1

Coinmission administrative* de la maiaon de detention ä Diekireb 1

Directeur de l'hoapice central d'Ettelbruck 1

Directeur des postes ä Luxembourg 1

College medieal a Luxembourg 1

Commission d'agrieulture 1

Cbambre de commerce 1

Administration de la caisso dYpargne 1

Commissaire du Gouvernenieet pour Ks cbemins de fer 1

„ „ pres la Banque Internationale 1

Directeur de FAthenee ä Luxembourg 1

Directeur du Progymnase ;t Diekireb 1

Directenr de l'Eeole moyenne et industrielle ä Echtem ach 1

„ agricole ä Echternach 1

normale ä Luxembourg 1

Comite permanent de la commission d'instruction 1

Coimuandant des ehasseurs Iuxembourgeoia 1

Major iutendant militairc ä Luxembourg 1

Provicaire apostolique !i Luxembourg 1

Commamlant de la gendamierie 4

dont 1 pour chacun des 3 commandants d'arrondissement.

Direction des douanee 30

Commissaire de district ä Luxembourg 1

„ Diekirch 1

„ Grevenmacher 1

Mersch 1

Conununes 136

Le traduetenr du Memorial 1

8 2. Autorites et hauts-fonctiotinaircs* de Petranger.

Dir< cteur du cabinet du Roi Grand-Duc a La Haye 1

L:ghtcnvclt, Ministre plenipotentiaire du Koi Grand-Duc ä Paris 1

Gouvernement militaire ä Luxembourg 1

ont ete pris pour la ptddication d un Journal de IVnregistreim nt, remplacant

I', nei ii Journal Schon, le Conseil du Gouvernement, da in« sa »'•anee du 12

de ce ue-i-. a deeide qur le Memorial sera oxpedie d'otfice, ä partir du 1er

janvier 1*65, aux r ceveurs de 1'enregistrement et aus conservateura dos

hvpotheques.

Ces fonetionnaires recevront k l'avenir cette publication par mon intei-

mediaire, laquelle fera partie des archives de leurs bureaux.

Signe : M. JONAS.
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G£n£ral-commandant de la forteresse de Luxembourg 1

Regence prnssienne de Treves 1

Ministre de l'Intexieur >\ BhixpIIps 1

de la Justice , „ 1

Gouverneur de la provinee de Luxembourg h Arlon 1

Commissaire du Roi dans 1p duche de Limhourg, h Maastricht 1

Miniatre de l'interieur j\ La Haye 1

de Scherff, Mlnistr<> plt^nipotentiaire du Roi Grand-Duc preis la Diete ger-

manique a Francfort-sur-Main 1

Die Ranzlei dos gesanimten Ministeriums des Königreichs Sachsen zu

Dresden 1

Total 802

Sftadjbem bereits! im y$af)vt 1833 beim $ud)brmfer Bourgeois 311

Wrlon eine „Table alphabetique et raisonnee du Memorial du

Grand-Duche de Luxembourg, depuis 1814 jusqu'au 12 octobre

1830" oeröffentlidjt toorben mar, fcfcte .'perr Peter Ruppert, bamaliger

Untcr^lrcfnoar 5U £uremburg, in einem atoeiten 5}anbe, betitelt: „Table

generale alphabetique et analytique des matteres contenues au

Memorial du Grand-Duche de Luxembourg pour la periode du 12

octobre 1830 au 31 decembre 1860, y compris les publieations

inse>ees au Memorial d'Arlon depuis 1830 jusqu'ä 1839", btefe

t)öd)ft nüfclidjc «rbeit fort; eine jioeitc Auflage bcrfclbcn (bie erfte war

1863 bei V. Bück in i'ujrcmburg eridjieneni bebnte ber SBerfaffer aud

bid sunt 31. I^ember 1870. (£u$. ^bib. 1871.) t>iefe Tabellen finb

im nämlichen ftormat , rote ba« Memorial fclbft crfcfyencn, unb unent-

befjrlirf) für Wie, toelrfje in ber untfanQreid)en (Sammlung irgenb toeldje

^ar^forfrfjungcn, otjne olljuoiel ^eitocrluft, nnftellen loollcn. £aä 2üerf

ift, ber leidjteren lleberfid)tlid)feit locgen, in jioeifpaltigen leiten gebrueft.

iöc^üglid) biefer beiben «umgaben ber „Table generale ete. u bcö

.<Orn. Ruppert, finben ftrf) }h>ei «ftenftnefe im „Memorial" fclbft üor,

beren ttbbnuf mir Ijicr folgen loffen.

$ori) oorljer geftotte man und nod) folgenbc ^emerfung, rcSp. SBittc:

«Seit 1H70 bis Ijeute finb bereite* roieber naf^u 25 ^nljrc Oer

floffen, unb märe e$ oiellcidjt angezeigt, wenn $>r. Huppert feiner Oer*

bienftoollen Sammlung ein Supplement für bie ^afire 1871 — 1895

cinfdjlic&lid) wollte folgen laffen.

(Sortfffcunfl folgt.) M. BLUM.
^3__l

Johann der Blinde
in seinen Beziehungen zu Frankreich.

(Fortsetzung VII.)

Besorgt um das Leben des blinden Königs wollte man

ihn weg vom Schlachtfelde bringen. Als Johann dies bemerkte,
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rief er aus : „Wo sind wir dran, weil ich kein Waffeng<'klirr ver-

nehme ? u — „König," erwiderte ein Ritter, „der Tag neigt gegen

Abend, wir haben die Sonne im Angesicht, die unsrigen sind d<-:i

Geschossen der feindlichen Bogenschützen blossgestellt und sind

ohne Rettung verloren. Die Schlacht hat einmal begonnen ; es ist

keine Hilfe mehr." Darauf entgegnete der König : „Schöner Herr,

ich bitte dich bei der Treue, die du mir schuldig bist, führe mic h

so weit in die Schlacht, dass ich einen Schwertschlag thun kanu."

Den luxemburgischen und böhmischen Edelleuten, die ihn inständig

baten, sich doch nicht dieser grossen Lebensgefahr auszusetzen, gab

er zur Antwort : „Das wird, will's Gott, nicht geschehen, dass

Böhmens König aus der Schlacht fliehe. Wisset und glaubet, ich

will heute entweder heldenhaft und ritterlich siegen oder vom
rühmlichen Tode gefällt, wie ein König fallen und sterben. Führt

mich denn dahin, wo der grösste Kampf gekämpft wird, aber

meinen Sohn Karl schützet mit Fleiss. Gott der Herr mit uns !
u

Da nahmen zwei Ritter, Heinrich der Mönch von Basel und Hein-

rich von Klingenberg, ein Böhme, den blinden König in ihre Mitte,

banden sein Ross an die ihrigen und mit dem Losungswort „Praga"

stürzten Johann und seine Treuen in dicht gedrängteu Reihen

unter die Feinde. Sie bahnten sich einen Weg bis zum schwarzen

Prinzen, welcher die erste englische Abteilung befehligte. Schon

waren die meisten der Begleiter des Königs, der Graf von Salm,

der Herr von Meisenburg, Heinrich von Rosenberg, Johann von

Lichtenberg, Heinrich von Klingenberg, nebst vielen der ausge-

zeichnetsten Ritter gefallen, als auch der blinde König mehr als ein-

mal tötlich durchbohrt, entkräftet vom Pferde sank. Johann von

Luxemburg fallt, der ritterlichste der Fürsten, und haucht seine

heldenmütige Seele aus. Sein Herzblut färbt die Ebene von Crecy.

Nur zwei seiner Begleiter entrannen dein Verderben, Lambequin

du Pe und Pierre d'Amulers.

Das Morden dauerte bis in die tiefe Nacht hinein. Ausser dem

Grafen Ludwig von Alencon , dem Herzog von Lothringen , dem

Erzbischof von Sens und den Grafen vo i Flandern, Blois, Harcourt

und Aumale, blieben auf französischer Seite an 1000 Barone,

4000 Edelknappen und 20000 Mann. König Eduard umarmte seinen

Thronerben, den Bchwarzen Prinzen, vor dem ganzen Heere und

gab ihm die Ehre des Tages. Am andern Morgen ritt er über das

Schlachtfeld und fand die Leiche des Königs von Böhmen mitten

unter seinen luxemburgischen und böhmischen Getreuen. Wehmütig

rief er beim Anblicke des blinden Helden aus : „Heute fiel die

Blüte der Ritterschaft ; nie war jemand diesem König von Böhmen
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ähnlich. Wahrlich, ein anderes Bett hätte dem König von Böhmen

gezienit, als so auf der Erde zu liegen." Herolde nahmen die

Wappen und die Titel der gefallenen Herren auf, die Eduard

feierlich bestatten Hess. l
)

Diese nach Froissart gehaltene Schilderung wird von einigen

Geschichtsschreibern für unwahrscheinlich gehalten, weil die Pferde

aneinander gebunden waren. Froissart erwähnt dieser Thatsache

nochmals in : La Prlson amoureuse. Desgleichen findet sie sich

mit wenigen Abweichungen wieder in Chronicon HeUatim*) allwo

von einem Grafen Heinrich die Rede geht, welcher den mit gol-

denen Ketten an zwei seiner Ritter befestigten Böhmen könig mit-

genommen hätte : Cornea Henricus regem Bohemiae catenatum

duobus catenis aureis cum duobus suis militibus, cepit. Fast ähnlich

heisst es in Antiquitates Italicae :
8

)
Denique in medio duorum dy-

nastorum catenis invicem colligati* sese constrinxit cum Ulis et

catenis toracum insimul conjunxerunt ut communem obitum com.

munemque honorem sortirentur. Ein englischer Chronist, Walsing-

ham, berichtet hierüber, der König hätte seine Gefährten gefragt

was um sie vorginge; als diese ihm geantwortet, man sähe Raben
?

Krähen und Raubvögel über der französischen Armee schweben,

schien dies Johanu schon von schlechter Vorbedeutung. Da befahl

er, sein Pferd an die einiger Edelleute anzubinden, damit er sich

in den Kampf mischen könnte. Man gehorchte, und so wurde der

König instand gesetzt, mit dem Prinzen von Wales zusammenzu-

kommen. *)

Die meisten Geschichtsschreiber, welche von der Schlacht bei

Crecy sprechen, nennen Johann den alten König von Böhmen ; er

zählte jetloch erst fünfzig Jahre.

Etwa zwei Kilometer von Crecy entfernt erhebt sich am Wege,

den man noch heute den Armeeweg nennt, ein steinernes Kreuz.

Wer es auflichten Hess, ist unbekannt — es trägt keine Inschrift,

keinen Namen. Der Zahn der Zeit hat dran genagt — es stürzte

um. Man pflanzte es wieder ein neben dem Sockel, auf dem es

zuerst stand. Wenngleich schwarz und zerbrochen, so bezeichnet

dieses Kreuz doch eine allen Luxemburgern teure Stelle : dort fiel

des vierzehnten Jahrhunderts grösstcr Held, der ritterlichste der

Fürsten, der bis in den Tod getreue Freund, die erhabenste und

mächtigste Gestalt der luxemburgischen Geschichte. Er, dessen

1) 8ch8tter, Bd. II, S. 98-99.

2) S. 278.

3) Kap. XIV, M\.
4) Historia anglicana, Bd. I, S. 288.
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Wahlspruch lautete : Ich dien, ging dort in den Tod für den Freund.

Selbst seino Feinde betrauerten ihn und ehrten sein Andenken.

Dem schwarzen Prinzen überbrachte man das Banner des Königs,

auf welchem drei Straussfedern mit der Devise Ich dien eingestickt

waren. Zum Andenken an diesen denkwürdigen Tag und an den

gefallenen blinden König schmückte der Prinz seinen Helm mit

drei Straussfedern und machte den Wahlspruch des Gefalleno:i zu

dem seinen.

Eine flamändische Chronik erzählt, die Engländer hätten am
Tage nach dem Siege das Schlachtfeld durchstreift und Johann

noch röchelnd unter den Toten und Verwundeten gefunden, was

sie sofort ihrem König berichteten. Dieser befahl, ohne Verzug den

verwundeten Helden herbeizuschaffen und in sein Zelt zu bringen.

Als Eduard ihn sah, wurde er von grossem Mitleid ergriffen und

befahl, ihn gut zu pflegen. Nachdem man seine Wunden verbunden

hatte, legte man ihn auf ein Bett, wo er bald seinen Geist aushauchte. 1
*

(Schluss folgt.)

J. K. Kuhn.
<?-^'S>— •

töeHttjte öes fjnfeg mit Der Dtrrfdjaft pllinp,
queUenimili^ önrgeftrüt von UI. 3or».

3-ortfftjunfl.

3. Werth unb <?infontmcii ber 1) c r r f rfiaf 1 1 tc^c« «ülcr.

Um einen Überbltcf 311 gciuinncu über bic ®röjie unb ben tfterttj

ber $)err|"d)aft Lüllingen, wirb c£ gut fein, bic labellen ber f)err)djaftlid)cn

(tyüter in Güttingen, Höningen unb .^)ei$borf an^itfü^ren, mie fic bon

Siofor ÜJiartint) öon Slcrf im 3al)r 1768 aufgeteilt morben finb :

Extract beren Tabellen

beren (Gittern ber gemeinen untertfjanen bc* Dorffs? Lüllingen.

1. Joes Keuppes sive kingen.

41 morgen, 43 rütfjcn baulanbt 511 160 rütfjeu ben morgen, bic

rütf) 16 fa^u.

207 morgen, 87 rfttfjcn robtlonb

;

1 „ 110 „ fpetegarten

;

16 „ 5 ^ Miefen, tragen 1*0.000 Ijcu lät^rltct»^

fambt grüntet;

1 „ 147 „ gmep pcfcfjcn, tragen 3000 l)eu unb grüntet;

11 „ büfdjcn

;

5
ff f)ccfcn

;

ein loetocr, nebft fetner roofynung.

1) Istore et chroniques de Flandre, Bd. II, S. 44.

284

Digitized by Google



2. Petrus Emels.

88 morgen, 80 rütf)cn baulanbt

;

83 N 52 ii robtlanbt

;

0
i |

145 „ fpetSgartcn

;

11 124 h miejen, tragen 13,000 beu.

1 M *7 m peftfjen, tragen 1
'/« tnitfcnbt rjcit unb grümet;

0 ff
140 „ bi\')A)(

;

1 40
ii

beefen.

3. Bommen.

22 morgen, 0 rütlien baulanbt;

85
rl

0 i,
robtlanbt

;

0
ri fpetegarten

;

9 105 u nnefen, tragenb 11.000 f)eu;

9
1» 24 h pefdjen, tragenb 800 $|unb beu;

7
II

4H
i, bäfrljen

;

4
»1 0 i,

4. J

beefen, fo ntd)t gefaugt werben.

of'S Biesen, paftor.

13 morgen, 18 rütljen baulanbt

;

10 0 „ rotf)lanbt

;

0
|| 27J

/! » garten
;

1
ff miefen, tragenb 28(x> ^tfunb beu.

0
|| 109

ff pefdjen, tragenb 4 Rentner bf»-

ö. Joes Colles.

28 morgen, 0 rütfjeu baulanbt;

8(5
ii

141
ii

robtlanbt

;

fpeiSgarten

;

0 130 n

9 »•
U4 „ miefen, tragenb 14.000 |)eu fambt grümet;

o H 100 n peidjeu, tragenb 200 $fUnb beu
;

5
»»

107
f| büfcfje

;

6 M 0 „

6. Bernar

Ijecfen

;

du8 Leysen sive JS«rves.

11t AI 1 Atf IImoi gen, 0 rfitfK ii baulanbt
j

209 n 0 „ robtlanbt

;

0 144 h garten

;

18 70 „ miefen, tragenb 21 toujenb beu linb grümet;

1
f»

44 n pefrben, tragenb 1200 v
|<fiinb beu;

»»
0 „ büfefye

;

1 » o „ jung Ijecfen unb '/
4
morgen milb getjol^.

7. Meyers.

28 morgen, 0 rütljen baulanbt;
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88 morgen, 50 rütljen, robtlaubt

;

0 „ 1 05 „ rütl)cii garten

;

7 „ 113 „ triefen, tragenb 11.000 unb 1 Ijalbes l)eu :

1 „ 52 „ pefd)en, tragenb 2.000 bett unb grüntet

;

6 f ,
38 „ büfd)

;

3
fl 67 „ tjeefen.

3n einer ^emerfung fügt ber Meier Martiny f)itt£u : „NB. £en

«Sdjaofft nnb :p(*l)ren Ticnft l)aben fie nncl) bei) gefefet, aber einige nnre

ein froljntag, anbere 2 tag, mcljrcntljeils jebod) brci) tag." £arnarf) folgt

ein 35erittit an ben .'perrn über baS bicsjäfjrigc ^abrgebing. ift ba$-

lenigc uom 14. ^uli 176* gemeint, beffen ^ntjalt in bem Kapitel über

baö Wcrid)t Millingen befprodjen roerben foll.

Extract beren Tabellen be* £örffS .fteiöborff in ber .^errfdjaft Lüllingen :

3n ber probötet) üyoftonicn nnb f)off Lüllingen

:

1. quirinus Königs mof)nf)aft 511 fteisborff, l)at robtlonbt 15 morgen

45 ,

/ s
rütben, werben alle 40 ^atjre geaefert, übrige rubelt 311m metjbgaitg.

micS 85 rütben, tragenb ben nnb grümet 1000 ^funb roil&er ge

miebt, meobtgang geincinfdjafftlid) mit feinen nadjbarn, tote and) trüber

trifft gelegen 51t £>ei£borff.

al)n fd)nfftrenten 7 fd)illing nnb ,}ir>erj gute ftbr nnb ^loei frofjntag,

ben scrjntcn, bic Ute garb.

gefd)cl)en 31t iBögen, ben 12. 7 bvi* 176(5 roare l)anbt$cirf)cn.

NB. oben anfänglid) fteljet and) betreffenbt quirini Königs einen

tbeil feiner Witer.

2. Nieolaus Schmitt 311 .^eieborfr mit bem titnl in ber probfteu

nnb Ijoff SnÜingen, betreffenbt ein tbeil feiner Wüter.

bat robtlanbt 2 morgen, 87 »/, rütfjcn, roerben ad 40 ^aljre geaefert,

übrige rnben 311m mcbbtgang.

miefen 14 rütfjcn, tragen abn fjen unb grüntet 167 ^5fnnb milfccr

(Mcnudjt mit bem metjbtgang, wie boriger. ®ibt Ijerrcnbienft 7 ftbr unb

3 liarb*, gibt ben lOten, bic Ute garb.

3. friderieus diders. mobnrmfft 511 .peteborff, ber 3»9rcß lüic »orige.

Hobtfanbt 5 morgen, 15 rütrjcn, merben alle 40 jabr beaefert, übrige

rnfjen jutn rocnbtgang.

liüefcn 28 rütbeu, tragen al)it l)eu nnb grümet 334 $funb milfccr

Wcmidit, mebben nnb loctjbtgang, mic obige.

gibt fdjafftbienft 14 guter ftbr unb 6 liarbs unb 1 frobntag, abn

(̂
el)itt bie Ute garb.

4. Nicolas Borges 311 fteisborff, roie oorige : fliobtlaubt 7 morgen,

102'/
2

rütf)en, merben ad 40 ^abre flCarfcrt, übrige rul)t jtun gemeinen

metjbtgong.

miefen 42'/
a rütben, tragen al)n fjen unb grüntet 500 <ßfunb milder

•— _ _
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(Meu>id)t; meiben unb nienbtgang, Jute bonge, gibt an fdjafftbienft 22

guter ftbr unb 1 frofjntag gibt bie Ute Griten garb.

(ftortfefeung folgt).

Die Luxemburger Mundart
von J. P. Bourg.

Fortsetzung III.

Geräuschlatite.

I.

Labiale

V B F W
harter weicher harte weiche

Verschlusslaut. Spirans

Lux. P
Entspricht

:

I. Crgermanischem p.

A i im Anlaut, wo es nicht wie im Nhd. zu ph verschoben ist,

pürt, Ndl. paard, pont E. pound, Ndl. pond.

Ausgenommen sind aus dem Nhd. eingedrungene Wörter wie :

flegen, fennech.

B) im In- und Auslaut immer nach m ; so : schtompe'ch, tfom-

pech
t
tromp, und sehr häufig in der Gemination ; so : kap, rappen,

Hchnap, Schnupfen, dap, Topf, döppen, (Topfehen), apel, krap,

Kropf, schep, Ndd. scheppe, (nach l und /• aber ist ursprüngliches

p zu /", verschoben, sowie in der Gemination auch in einigen

wenigen Füllen (S. V).

Oi nach Vokalen ohne Gemination nur in : np, auf. Ndl. op,

(sonst zu /'' verschoben, F.) in naipeu, naup / Neigen, Neigung,

kraup, Ndl. kruipen.

Die Verbindung ps
}

s. unter S.

Assimilation aus pd findet statt in sc/uiappech, Schnupftuch.

II. P ist entstanden aus b in Helpeii.

Lux. B.
Entspricht

:

I. l'rgermanischem /?. Explosivlaute

A) im Anlaut: bröt, Ndl. brood, Hd. Brot.

B; im Inlaut pur in der Gemination und einigen wenigen

Wortern, so : babbelen, klabberen, schlabberen, zabbelen, tcibbelen,

rubbelen, sonst ist urgerm. Ii im Lux. zu w geworden, s. W).
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J

IL Nicht urgermanischem ß, sondern

a) latein-französischem V in irbes (wo es auch wegfällt: Irz)

aus Lat. ervum und ketbs verdorb. aus Frz. tccecisxe

;

bi ursprünglich liarte Spirans in babes, barfuss, und aaebcK

annvoll.

Lux. F
Ist I. Crgermanisches :

A. Im Anlaut : flechten, Goth. fauehtjan, fanger, Goth. figges.

B. Im Inlaut : teollef, Goth. icolfs, treffen. Ndl. treffen, schaffen.

Ndl. schaffen.

(Abgeschwächt zu ir ist es in zwaiwelen, Goth. ticeiflsy .

II. Verschobenes aus p (mit Auflösung);

a;i nach /, r. : duref Ndl. dor/j, hellefen, Eng. <o Äety.

In in der Gemination i Ausnahmen zu V. I. Ä froher, lat.

cuprum, ruffen, Goth. heopjan, hoffen, (Agl. hopjan), schaffen t Ndl.

Schapen ?) /

c) nach einem Vokal ohne Gemination in schlafen, Goth.

slepan. schlafen, schoof, schöf, Eng. <fc/en. Goth. daupjan,

seef, Ndl. «ortp, Lat. *«/jo, u. s. w.

d) hart gewordene Spirans, im Auslaut und vor t, aus weicher

Spirans ?r. Goth. b, so in : glaaf Glaube, /e/, lieb, kallef, Kalb,

gfö/", Goth. giban, geben, dröft zu draiwen, treiben.

Dagegen is ursprüngliches f im Luxemburgischen zu ch über-

gegangen vor t, 8, ch.

F ist ausgefallen in halschecht, Hälfte.

Lux. W. (weiche Spirans),

ist I. l'egeemanisches:

(Nicht im Anlaut, da höchstwahrscheinlich ursprüngliches,

gothisches anlautendes w als Vokallaut (von uns r geschrieben.,

wie noch heute im Englischen und Französischen gesprochen wird.
)

Im Inlaut, entsprechend Goth. b (weiche Spirans), Ndl. Em/.

e, Hd. b ( Verschlusslaut
)
scheaiven, Ndl. seheycen ; gleteen, Goth.

galaubeins. Ndl. gehören ; daitrel, Lat. diabolus, Ahd. Hubel.

(Diese weiche Spirans wird zur harten Spirans f im Auslaut und

vor t, s, f.)

II. abgeschwächtes /': ztraiirelen, Ndl. tici/felen, zweifeln.

III. Entstanden aus uespeünglichvm Vokallaut ic (Eng. Fr/.

ir) wie im Nhd.

a) im Anlaut ; icollef, Goth. vulfs.

bt im Inlaut: fieteen, Goth. faeawan; leicin, Goth. fetrt*:

schmueleicen, Ndl. sicaluwen, Mhd. siralewe.

IV. Unorganische* nach einem Vokal, (wo es im Auslaut zu
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f wird) so : schlaf, schl&icen, Schlehe, zZicen, Zehen, flvtren, flehen,

schpr^f, Sprehe, söf, sei.

Ausfall des ?r findet sieh in hirscht, Herbst, Ndl. herfst. Eng.

harrest.

Geräuschlaute.

Gutturale.KG Ch G ausgefallen

harter weicher harte weiche Hd. Tage, Woge

Verschlusslaut. Spirans od. Fricativa

Lux. A'

ist

I. Urgermanische* k:

A) im Anlaut : können, Goth. kunnan, können.

B) im In- resp. Auslaut nach 7, r, n : wirk, Ndl. tcerk, Werk.

knaen, Ndl. knagen, schallek, Ndl. schalk, Schalk.

C) in der Gemination : erschrekken, erschrecken, Ndl. schrikken,

II. entstanden aus ursprünglichem g,

a) anlautend in einigen Wörtern wie im Ndl : klak. Glocke,

kluk, Gluckhenne, krueirelen, (Mhd. entspräche grabein).

b) im Inlaut wie zuweilen im Ndl. und Agl. S. bei Gemination :

lekken, Goth. laigon. Agl, licejan.

c) im Auslaut : fiele, Ndl. clug, flügge, (zu fliegen
\

rek. Ndl.

rüg, Rücken, Alta. hrt/ggr.

III. entstanden aus ursprünglichem ch vor s wie im Nhd.

in einigen Wörtern : seks E. s'ijc u. s. w.

IV. statt ursprünglichem Dentallaut d, t, z, in keiesch Ahd.

tirer, Ndl. dtears, krisel, Mhd. ziriesele ambiguus Ndl. kiccsel, kretsch,

Mhd. zwetztge, Nhd. Zwetsehe.

V. fnorganisch prothetisches k findet sich vor Liquidia und

w in einigen Wörtern : knascht, E. nastij, kirascht, Wust. S. Follmann.

Ausfall des k findet sich in maart, ( E. market), irirtes Werktags.

Lux. G, weicher gutturaler Geräuschlaut,

findet sich wie im Urgermanischen nur noch im Anlaut:

gin, Goth. giban, Nhd. geben, gaascht, Goth. gusts, Nhd. Gast.

Sonst ist ursprüngliches G im In- und Auslaut:

I. meistenteils ausgefallen, nach einem Vokal ; so : ice. Weg

;

zwischen zwei Vokalen : moot, Mhd. maget, Nhd. Magd, fcoon,

fragen; da, Mhd. dage. Nhd. Tage. (Dat. S.), föe«, Mhd. liegen,

Nhd. lügen, n. a. : nach r nur in muur, Nhd. morgen, demain.

II. Im Inlaut als ireiche palatale Fricativa gehlieben, zu isehen

zwei Vokalen, in einigen Wörtern, wie : ijel, Igel, lijener, Lügner,

sejen, Segen ; sowie nach r : suurjen, sorgen, u. a.
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[II. Im Auslaut als harte gutturale Fricativa nach a in : dauch,

Tag, schlaach, Schlag.

IV. Im Auslaut als harte palatale Fricatica und mit Auflösung

nach /• : birech, Berg.

(r ist entstanden aus ursprünglichem sonorem J in Gehanes-

(birch, krtschelj.

t /'u S
a ' ',art< * gutturale Fricativa.

Lux. ( n. . . . . . .

' b) hart»- palatale fricativa.

rindet sich nirgemls im Anlaut, ist

I. f'rgermanische* Ch (Goth. h» : laachen, lachen, du rech,

geschieh. Mhd. geschah.

II. Nicht ursprüngliches Ch und zwar

A) verschoben aus urgermanischem K.

a) Im Inlaut nach Vokalen ohne Gemination: schmaachen.

Goth. smikan, Ndl. smaken, schmecken, »machen. Ndl. maken,

machen, brach, Ndl. breken, brechen.

b) im Auslaut nach / in ivielech, Nhd. welk.

B) statt ursprünglichem g im Auslaut, birech, Ndl. berg, Nhd.

Berg, murech, Ndl. merg, Nhd. Mark (statt Marg).

C) verstärktes g im Inlaut in dre'chen, Ndl. droog.

Di statt ursprünglichem F vor t wie im Ndl. in den Wörtern:

luncht, Ndl. lucht, Luft, schtichten. Ndl, stichten. Nhd. stiften.

uechter, Ndl. achter, Eng. «/"frr, After-i könig). Iechternach. aus

urspr, Kfternac.

Ei Vnechtes Ch in dem Suffix echt, Nhd. heit, so: ictirecht,

Wahrheit, und in : halschecht, halbscheit.

F) in bichelchen steht eft durch Ausgleichung ; daneben findet

sich jedoch die echte Form bijelchen, kleiner Bug.

Ausgefallen ist h

1. vor .v in: ues, Ochs, fuus, Fuchs, fruessen, wachsen, dues,

Dachs, irit'ssel, Wechsel, fiues, Flach?, irues, Wachs, buus, bis,

Büchse, Suessem, Sachsenheim, neu, Achse, taissel, Deichsel.

Ausgenommen sind nur einige wenige Wörter, wie seks, iviks.

S. unter K.

2. vor t in : fürten, fürchten, gemeet neben gemacht, gemacht,

nuets, des Nachts, 7iuetsdösch, Nachtstisch, fuesent, Fastnacht,

sonst ist Ch vor / geblieben.

3. Auslautend in : wo, nahe nach, noper, Nachbar, g£, Mhd.

gack, jähe, hömös, Hochamt, hbgericht, Hochgericht, buakkev, Buch-

ecker, buschtaaf, Buchstabe.

G, weiche gutturale Fricativa,

ist im Luxemburgischen verschwunden, da es theils ausgefallen,
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theils im Inlaut durch die weiche palatale Fricativa j, theils im

Auslaut durch die pnlatale harte Fricativa eh ersetzt ist.

iftortfefcung folgt».

. —

J)it ©Ifen auf fcem §tnrinb^rg bti Sdjatgm.
(Bin ptnrHjett von $1. tU'llu' alb,

<Stot^ ergebt fid) füblid) Pom Torfe Sd)cngeu ber Stromberg. (Jr

bilbet gleidjfam einen ^inbeftrid) jwifrfjcn beut fteid)*lanbe Lothringen

unb bem (%onher$ogtl)um Luremburg. Sein fahler, fnft jeben Warfjötmu*

entbebrenber Sdjeitel bietet bnrd) feine »unbcrfdjöne Vlu*fid)t bem 9iatttr<

freunbe einen fcfjr romanttfdjen Wcmtj?. ;}nr öftlidjen, ,utm Teile ganj

ftetl abfaücnbcn Seite, bel)errfd)t er ben ruhig bQt)in
(

ycl)enben vJWo=

felftrom, oou toctdjem er fid) feinen, mit Indjenbcn Weinbergen unb

blumenbefäten liefen umrahmten ftufi befpülcn läßt. Tiefer Strom leitet

ba* ?luge bee ent^ürften $cobad)tcrs hinab in ba* rdjcnbc, tum ber ftlora

fo fel)r begünftigte
s
JDfofeltbal, »o ber $tticf uid)t mübe »irb, ,ut fd)»eifen

über bic uon grünen Weinbergen befäumten unb mit fdjattigen Walbcrn

gefrönten $(nl)öl)eu, über bie larbelnbeu Wiefen unb üppigen Wetretbefelber,

mo fein 9(uge mit C£nt;uitfen fdjmeift über bie zahlreichen Crtfdjaften,

»cldic an ben biefe* parabiefifdje £l)al abfdjlieneubcn ^ergnbljängen uüc

hingezaubert bn liegen, umgeben von ben uerfd)iebenfteu Birten von Cbft=

bäumen unb ben rei^enbften (Mctuüfegärteu.

Wie mottete heftige Stürme mögen fid) fdjon an bem fahlen Sdjeitel

be* Stromberger gebrodjeu hoben ! »ic inandie Sonuenftrahlcn von bem

harten narften (Meftein ^urürfgemorfen »orben fein ! Unb nod) fteht er

ba, ftarf unb feft, »ic am läge feines (Sntftcbcn*, mutig allen oerbeerem

ben (Elementen Irofc bieteub.

iMele .punberte von fahren finb es her, ba fdjalltc nid)t tote heute

;,u feinem Wipfel hinauf bas muntere Wiehern ber ^Irfcrpferbe, nid)t ba«

fröhliche l'icb be« emfigeu Winker*, foubern nur ba* bumpfe Oiaufdjen

taufenbjähriger (£id)cn, welche nicht bloß feine Abhänge, foubern ba« gan^e

»citc ^iofelthal bebeefteu. Tantal* fanb man nod) feine Spur jener

.Kulturarbeiten, bie heute bem ^lofcltbalc feinen föeij, feinen 9hil)m unb

feine Wohlhabenheit verleiben. Alle* »dt unb breit mar Wilbni*, beren

[title (Sintönigfcit bloß bnrd) bas Wcbrüll »über licre unb ba* Singen

unb ^»itidjern ber bort niftenben ^ogelfdiaren nnterbrod)eu »arb.

Wrgcnb* menfd)lid)c Wohnungen ! uirgenbs ^robufte mcnfdjlidjcu A-leif?ee !

SWur am norböftlid)cn ftuftc bc* Stromberge«, an ber Stelle, »o

jefct ba* Torf Sd)eugen liegt, ftanb eine einfache Jifdjerhütte, fdmfebalbcr

von tiefen (Kraben unb ftarfen gönnen nma/ben. Sie »ar ba* Eigentum

be* ftiirbcr* (Shtlberid), eine* (Germanen von iold)' robuftem Körperbau,
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baf? mehr als einmal du Xigcr ober ein Vömc unter feinen fcbnidjten

Ränften ba* t'cbcn au$l)aud)cn mußte. (£r vcrfal) Diele reiche, oeriebroem

bcrifct>c iHöntcr, mcld)e auf il)ren im l'anbe innrer ^erftrenten Burgen

vergnüglich lebten, mit ben foftlidjftcu üNofclfifrbcn. ^aburrt) oerbiente er

ben Vebcuc<untcrbalt für fid), feine ^rau nnb feine beiben ttinber, einen

ttnaben von adjt nnb ein ÜMäbdjen von fünf fahren.

3o lebte biefe einfod)e ftifd)crfamilie in ftiller (S'infamfcit gar frieblid)

nnb glfuflid). tiefem ÖHücfe mürbe fonm ctivaö gemangelt haben, menn

nid)t IShilbcrirt) fo oft hätte abmefenb fein muffen, um auf Burgen nnb

3rt)löffcrn $kftcllungen an ftifdjcu abzuliefern nnb neue entgegen 511

ncljmen. i^äljrenb biefer $cit mar bie .ftütte ftets* vcrid)loffcn, uub ftrau

(ibilberid) lag in berfelben beut .frausmefen nnb ber (Srzicbung ibrer

«inber ob. Senn fie bes Slbenbs beim trüben 3d)cinc be* tticnlidues

bie .«leinen $ur Arbeit anleitete unb il)tien von itfoban erzählte unb

feineu jmet Stäben .ftuginn unb SDinninn, bie ibm alles« Witte nnb $dfc

ins Chr flüfterten, fo börten fie nid)t feiten vom 3tromberg herab einen

lieblidKU Wejang tvie von (Sngclftimmcn. ^ic Butter fprad) alsbanu

zu ben gefpannt laufdienben .Minbern : „.frört ihr bie (Slflein auf bem

2trombcrg, tvie fie um WcfcIIfdjaft teilten, bamit uns* bie ^eit nirbt

lang iverbett foll, bis ber ^ater znrücfgcfcbrt fein mirb." Unb fie erzählte

von ben lieblichen 2ßcfcn, iveldje fid) auf bem 3tromberge aufhielten unb

c$ fid) ,^ur Aufgabe gcftellt zu hoben fd)ieuen, fie mäbrcnb becs Ü>ater* Äbtrc»

fenheit 511 bcfdriifccn unb 51t erfreuen, ba fie fid) ja nie hören Heften,

iveun ber $ater ,ut Jpaufe fei.

(Shilberid), meldjcr mirflidi von foldjcm Wefaug noch nie ctivas

vernommen hatte, lädjeltc heimlich über bie ivunberbarcn Rendite ber

2ciucn, hütete fid) jebod), ihren (Glauben zerftören zu ivollen, ba er

überaus froh uar, fie bei feiner SUnvcfcnbcit von fo großem Vertrauen

bcfeelt 511 Hüffen.

So Herhielten läge, "JÜconate unb 3 a ')rc - *>ui!? Äntontu$, beut büb=

fd)eu Antoben, marb ein blüheuber Jüngling, ivährenb (>*rifclbinc, ba?

lebhafte IVi.bdjcn, ;,u einer ftattlidicu Jungfrau hcrantvudjs. (Sfjilbfrid)

fing au, auf feinem N}Jacfcu bie Saft ber ^ahre zu fühlen, unb bie immer

;,ahlrcid)er fid) zeigeubeu »reiften Jyäbcn auf feinem Raupte füubigteu ben

hinter feiner läge an. (£r fpürte nur ni gut, baft er in nicht pi ferner

^eit fein Wefdjnft fräftigern 3d)ultcrn übertragen muffe, unb bceljalb

lieft er fid) von Vlutoniucs ber au ttraft, Übelmut uub Energie feinem

Spater ivobl in nid)ts mehr nadrftanb, auf feinen ©anberfchaften begleiten,

um ihm i^fabe unb itfege burd) gelber unb flucti z» WÜ™> uub tyni

ttcuutnis von ben romifdicn Burgen unb ihren ©efifccrn ju verferjaffett.

Ta CShilberid) von ben reichen tHömcrn iel)r ivohl gelitten mar, ruhte

er manchmal mehrere läge auf biefer ober jeuer iönrg am, unb Antonius

292

Digitized by Google



benutzte bann biefe (Gelegenheit, il)re 5önffcn unb bereu (Gcbrand) fennen

,',11 lernen. Gbilberid) felbft war nur Didier, nicht ^äger; er trug beshalb

and) feine anbern Waffen als» an ber Seite ein sNeil, mit bein er fiel)

gcfdjicft $u oertetbigen oerftanb, falls* er oon milben Bieren ober and) oon

böfen *i)Jcnfd)cn angegriffen marb. Antonius bagegen fanb (Gcnuf? an bei-

füge, nnb ba bie Börner ihn öftere an ihren JaflPflusfliigen teil nehmen

liefen, marb er nad) nnb nad) ein gcfdjicfter Jäger, ber bie l)aueltd)e

ttürijc mit mandjem Stüef iliMlbpret oeriorgte.

Ter (frinahnnngen feiner Üttuttcr eingebenf, hatte er bis bahin nie

gewagt, bie Spi^c bes Stromberger, oon umher er fo oft ben (Gelang

ber Glfcn gehört hatte, 311 betreten, ans fturd)t beren .pciligtum gu ent>

weihen unb fie fo 5U oertreiben. Sduoerlid) mürbe er je and) ber Butter

(Gebot übertreten haben, menn nid)t folgenber munberlicocr Söorfalt, ber

ihm auf ber Jagb ^nftiep, il)n alle Ü>orfätjc l)ättc oergeffen madjen.

(Sincs lages marb oon ihm bie Jährtc eines $iMlbfd)meincs entbceft,

mclcfycs er mit bem $ogcn in ber .panb bnrd) bas fumpfige Xhal Oer*

folgte, bnrd) meldjcs heute ber ©eg oon Sdjcngcu nad) ^üeberlon,^ führt.

3n ber (Gegcnb ongefommen, )oo jefct letztgenannte* X^orf liegt, hörte er

plö^lid) einen burdibringcnbcn Hilferuf. Gr eilte hin nnb fanb einen

Unglncflid)cn, ben ein mütenber (Iber mit feinen Jauern auf gräßlirijc

$ikifc
(̂
crflcifd)tc. (Sr legte fdjucll einen s

J$feil auf bie Sehne nnb fdjof?

ben (Sber bnrd) bie ^rnft. tiefer lieft ab oon feinem erften Cpfer unb

griff in feinem Xobcsfampfe feinen neuen Wegner mit fold)er föut an,

bat? biefer nid)t mcljr ßeit fanb, einen ^meiten ^fcil ans bem ttöd)cr

51t 5ieljen. Sdjnell befonnen marf er ben ^ogen bei Seite, faßte ben

(Sber am .Jmlfe unb hielt ihn fo lange feft, bis berfelbc feiner tätlichen

föltltbe erlegen mar. Vlls er bann nad) bem oermnnbeten ftrembcu fah,

fanb er nur mehr eine l'cidjc. Ü\\ bem fln^uge berfclben erfanntc er,

baf> es ein Detter gemefen, beffen ^ferb mahrfd)einliri) oor Schreiten Oteifmus

genommen fjattc. "Mit feinem ^agbmeffer öffnete er notbiirftig ein (Grab

unb ermies bem loten, ba er ihm feinen anbern Dienft mehr leiftcn

tonnte, bie tfbre bes Eegräbniffcs.

flad)bcm er biefen Vitt ber $ictät beenbigt hatte, mad)te er fid)

baron, bes sßferbes Spuren 311 oerfolgen. (Gegen flbcnb fanb er es rut)ig

grafenb in einer Dichtung bes halbes. Cbgleid) er oon ber flietttunft

gar mentg oerftanb, fdjmang er fid) bod) in ben Sattel unb ergriff bie

Söget. Das s#fcrb hatte nid)t fobalb bie Öaft auf feinem Otüefcn gefühlt,

als es im ftrengftcn (Malopp oormärts trappte. Dem oerblüfften Leiter

oerging faft Sehen unb £>ören. l'ängft fdjon hatte er bie ;3Ü9el fahren

(äffen unb hielt fid) mit beiben .pänben an bes s}$fcrbes 'Wähne feft.

Dasfelbc flog mit anfgeblafenen Lüftern bahin mie bie iöiubsbraut«

31*ol)in es ging unb mas im nädjftcu ^lugenblicf ans ihm merben fönntc
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bas mußte Antonius nidjt. — ^löulid) gcmaljrtc er mit (fntfcucn, bar,

ber unfreiwillige Witt beu 3tromberg Ijinan ging, immer r/öfjer unb Höger.

2t1)on befanben fie fiel) auf beut Wipfel be« Herges unb immer nciger

fam ber Ort, mo jur 3cite ber ÜRofcl ber $erg fctjroff abfällt, ^od)

einige Sefunben uub um ^ferb unb Leiter mar e$ gefdjcljcn. Antonius

frfjloft bie flugeu uub empfaljl ben Wörtern feine 3ccle.

(frortfefcung folgt .

gnr Ittteratur nnfms fjrimatljltdjtit §talr\\\ts.

VII.

DE LA FONTAINE Edmund.

föortfcfeung >.

Als SJiiififcr ') l)ot Tiefe aufeer ben (iompofitionen feiner Cperetten

öiete fleinc l)übfrl)e Arbeiten Ijinterlaffen. r eompouirte unb bidjtete mit

fcltcner £eid)tigfeit. 3« ^Öc^iig auf eine biefer mufifülifd)cn Gompofittonen

fei e$ uns geftattet, hier einer Meinen CSpifobe ju gebenfen, meiere nur

fcljr menigen unferer Mitbürger befannt fein bürfte. .frerr 3"&»ftHclle Spoo,

üon (5)M) an ber Sll^ctte, fclbft (Sompouift, menn mir gut unterrid)tet finb,

ein mariner Verehrer unfere* rief*, mar fo gütig, und biefelbe mttäutfjeilen.

©ir glauben am heften 31t tinin, menn mir fie mit ben felbfteigenen

©orten bes j>errn Spoo l)ier miebergebeu

:

fing fipisöd aüs dem Dicks sengem Liewen.

Et wor de 14. Juli 1889, c' Sonndech Nomettech !

Dem Dicks st-w Opus 50, „D'Letzeburgur Land", war fresch

[erausgin.

Du war, ewe all Sonndesnömettes, eng Gesellschaft fun

stenneehen an uordeckleche' Birger aus der Stadt, elauter gutt

Patrioten a' Frenn tu Musek a' Gesank, am Hotel Anders, „zöm

Anker u
, zesuomen fir hir Schüppchen ze drenken. D'Gesprech köm

op dät nei Lidd fum Dicks an E' fun denen Here' greift a' seng

Teseh, zet e' gedreckte' Popeier eraus a' set : „Elei hun eeh et

an elo get et gesongen. A' gleich frnkt en un mat enger krefteeher

Stemm :

„Zö Letzeburg stöng d'Siegfrids Schlass !
a

An 110 all Ströf, wan de Refrain körn

:

„An d'HiVrz dat gluckst Ieeh schon als Kand

Fir onst sehe' Letzeburger Land !"

I) (ir umv ein ÜMeifltt in $fttlb$abunß nerfdneoener SDhtfil ^nftnunente. So j.

sö. fpicltc er $>arfe, ^iano, ©eifle, Jlötc, iSontiebnö, Xrombone tc.
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<lan hun d'Ae geblitzt an d'Glieser si' gehuowen au op onseiii

Dicks seng Gesondhet a\isgedronk' gin. D'Stemmonk war feierlich !

Wt' d'Lidd zö Enn wor, du huot et eng zwet an nach eng

drett K<5er misse gesonge' gin an all Ke-er as den Entusiassera

gewubsz' an d'Begesehteronk fun de Senger fir onst Land a' sein

herrleehen Dichter gestigen.

Dü mecht E' vun de' Gesellen de' Filschlag, dem Dicks zö

seligem scheue Lidd e' G leckwonseh ze Schecken.

Eng offe' Postkärt as gchol gin an Den, den des Keie'

Bchreiwt, hobt sc opgefellt

:

Un den Dicks,

E' Bravo

zö Sengem Opus 50.

1.

Nun d'Halschecht as fierdech !

An Dür an a' Moll

Klinkt d'Weis fresch an i'erdech.

Gef d'Honuert dach foll

!

2.

An d'Wierder de greifen

Ons def an d'Gemitt.

8ö haut ewf geseilter :

De" Man get net mitt!

3.

De" Weisen, de Wierder,

De Man au dat Land,

0, Herrgott am Himmel,

Hai driwer deng Hand !

Hötel Anders, 14. 7. 89.

D'Postk&rt as kreiz a kwfer fun enger Stuff fol letzebnrger

Menner ennersehriwe gi;i an esö gong se no Feiänen un den Dicks,

den eng Dankkärt derfir zreekgeseheckt huot.

Leder as dät Gebiet net ganz an Erfellonk gängen, dat de

bräw Freiin aus defstem Hierz un De" gericht baten , D6n eleng

Meschter iwert Lfewen an Död as, Den d'Meiischelös zödelt a'

lenkt, De' ganz eleng neinnie' wes, wat fir ons dät Beseht as an

demno beschlesst. Sei Well gesellt !

Onsen Dicks as de' 27. Juni 1891 begrubwe' gin.

Mir äner ower, de" nach lfewen, an De, de nö ons kommen,

mir hun et erfubr a' mir gesin all Daeh, dat den aneren Del fun

dem Gebiet erheert as, a' mir losse net nö dennat a' mir biede'

bis un d'Enn fun den Zeiten :

2UÖ
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„Onser Hergott häl Seng Hand
Iwert d'Letzeburger Land! u

Um '.>. ^uli 1H1K) fonbte .'pcrr Spoo ein im lureiuburger Tialeftc

abgefaßte« ^reiben an Dicte, worin er biefeu bat, ifjnt al£ N
JWitglifb

bes fteftauftfdpiffe*, einige lureinburger-beutfd)e „3prüd)e" ^ufenben *u

Motten, rocldK bei ber (SiniKitjungSfeier bes neuen ÜMufiffioäfes $u Cfid)

an ber Anette an uerfd)iebcneu Stellen angefragt werben fällten, ^n

licbcnaunirbigfter 3öeifc ging £ief$ anf bie stfitte ein unb Derfantc bic

folgenben 3prnd)e, bereu IVittfjeilung loir ebenfalls ber ®üte be* £>errn

Spoo oerbanfen, unb toelrfjc mir als bleibenbeä Slnbcnfen in ber „Hemecht-

abbrurfen Motten :

Feianen, den 13. Hemond 1H90.

Mci lewen Her!

Hei as er

Affer.

Fir elo

As neischt Besseres do,

Duorfir exkiseert meeh, Her Spoo.

Dick».

Fir dass mer solle leschtech sin,

Huot Gott de Menschen d'Musek gin.

Et as nach Ken erhengert,

De sei Streraent zergntzt gefengert.

Hei get geblösen no den Nöten,

Iii- tun dem Tribsai lest en d'Pöten.

Dät si' keng Drachen,

Dr* hei oplächen,

De Greene' sehmachen

A' Musek m&chen.

D'falsch Ten

Si' kemols schf'ii.

Duorfir mächt nemmen,

Dass d'Enstromenter stemmen.

föortfefettng folgt, i M. Blum.

.
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Les vceux de l'epervier

et le pretendu empoisoimeinent de rempereur Henri VII.

(Suito i.)

Henri s'oecupa aussitöt d'instituer des vieaires imperiaux, de

reconcilier les familles divisees par de vieilles haines, de rappeler

les bannis. II erut son autorite assez affermie pour exiger des Mi-

lanais un don de cent mille florins. Une sedition eclate ; le eri de

:

Mort aux Allemandtt ! retentit dans les nies, taudis que, obeissant

au raeme mot d'ordre, Lodi, Cöme, Cromone, Brescia se levent

en armes. x
) C'est une revolte ouverte qui eclate dans tuutes les

villes de la Lombardie, les Gibelins sont chasses, de ineme que les

vieaires institues par rempereur.

II fallut vaincre ces villes l'une apres l'autre. Mais Brescia ne

voulait pas se rendre ; commandes par Theobalde« Brusciati, les

bourgeois de cette ville opposerent ä rempereur la resistance la

plus opiniätre, la plus heroique. 11 fallut quatre mois entiers pour

prendre cette ville. Cependant cette conquete fut payee assez eher.

La peste eclata dans Tarmee imperiale et plus de la moitie des

combattants tomberent victiines de ce tleau. Ce fut aussi sous les

murs de cette place que le cbevaleresque Waleran de Ligny, frere

de Henri VII, fut tue par une fleche ennemie ; Gui de Flandre

et la reine Marguerite y trouverent la gorine de la maladic qui

peu apres les emporta. La reine mourut le 13 dect nibre 1311,

ägee seulement de 37 ans.

En voyant ses troupes deeimees, Henri resolut de ne pas

s'engager, pour le moment, dans de nouvelles luttes. 11 se rendit ä

Genes qui se donna librement ä lui ; de la il continua son voyage

jusqu'ä, Pise oü il arriva le 6 mars 1312. Son accueil fut des plus

sympathiques. Pise se flattait d'etre choisie pour capitale de l'em-

pire par Henri VII, qui avait medite de s'etablir en Italic. L'em-

pereur grossit son armee des troupes que ces deux villes lui four-

nirent.

Le 7 mai 1312 nous voyons l empereur sous les murs de Rome.

Lä aussi il avait une rude resistance k vaincre. Conune la plupart

des villes de l'Italic, Rome etait divisee egalement en deux partis

enueinis. A la tete des Guelfes se trouvaient les Orsini ; les Gibelins

avaient pour ehefs les Colonna. Jean, le frere du roi de Naples,

s etait joiut au parti des Guelfes et tenait occupe Trastevtre, Saiut-

Pierre, ainsi que les quartiers de la ville situös pres du Tibre. Ce

1) Lngiirde, Histoire du Duche de Luxombourg. T. I, p. 48.
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ne fut qu'en deployant toutes ses torces et apres avoir perdu an

grand nomine de ses compagnons, entre autres Thiebaut de Bar,

eveque de Liege, que l'empereur reussit ä entrer dans la capitale

du nionde chretien. Mais, quoi qu'il fit, Henri ne parviut pas a se

fraver an passage dans l'eglise Saint-Pierre, et la eereinonie dn

eouronnement, presidee par quatre eardinaux en l'absenee da

j>ape, dut se faire, le 29 juin suivant, ä Saint-Jean-de-Latran, nun

sans que l'ennemi la troublät k plusieurs reprises.

De ja au mois de juillet, Henri quitta Rome pour se rendre

k Florenee qui lui refusait toute obeissance. Les Florentins oserent

meine inserire en tete d une proclamation : ,,En Thonneur de la

sainte Eglise et k la mort du roi d'Allemagne !
u Toutes les peines

pour prendre eette ville furent inutiles, et l'empereur dut bientot

reconnaitre qu'il ne pouvait rien contre eile, ä moins d'obtenir du

renfort ; il dut se borner a, ravager le territoire. Deeourage, Henri

se retira a Pise pour y attendre l'arrivee de nouvelles troupes que

son fils Jean devait lui amener. Ainsi se passa l'hiver et le prin-

temps de l'annee ] 313*

Malgre les menaoes du pape Clement V, 1'empereur deelara

le roi Robert decliu du trone et ses sujets degages du serment de

fidelite. C'etait entreprendre sur les terres de l'Eglise : le jiape

1'exeommunia. Fatigue de son inaetivite forcee, Henri s'appreta ä

faire valoir par les armes ses droits sur le royaume de Naplcs,

lorsqu'a liuoneonventa il fut enleve, le 24 aoüt 1313, par uue

maladie dont I issue fatale et soudaine provoqua des soupeons

d'empoisonnement.

Passons a present ä notre poeme -Les vceux de Pepervier u et

examinons si les faits y relates s'areordent avee les renseignements

liistoriques ? Y-a-t-il fiction V Y-a-t-il verite et jusqu'ii <juel point?

Coinme titiv nous trouvons en tete de eette partie l'inseription

suivante :

„Si apres trouveres

lex roulz que les nohlez princex et xeiyneurx towant et ftrent

ondit voiaige de Romme

en accoinpaignant ledit emperour Hanrey ondit voiaige de Romme."

Le poete eommenee par les querelles de Metz aux(juelles Henri

etait mele en sa qualite de eomte «le Luxembourg: il est j)robable

qu'il s'agit iei des difterends eelates entre l'eVeque Rainaud de Bar

et la ville de Metz. Henri retablit l'aceord et la paix entre les

bourgeois et s'en retourna k Luxembourg oü il eut un songe qui

lui predit sa dignite d'enipereur.
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„La nuit songait .1. songe dont il tut esmaris,

„Car en songant Ii fut et en dormant avis

„Que ii estoit a Romme, la cite signoris,

„En chaieire de roy et d'emperour assis. . . .
u

Ensuite il est parle de son eouronnement a Aix-la-Chapelle et

de son passage a travers l'Allemagne ; il vient a Metz oü il est

fort bien accueilli. Le passage par le mont Cenis et l'arrivee en

Italie ne sont que brievement indiques ; il n'est pas meine queslion

de la revolte eausee j»ar Guido de la Torre. Par contra, le poete

nous fait assister a Milan ä la table ronde oü lew douze meilleurs

Chevaliers du monde scnt reunis.

„Sc fut on moy de may qu'esteit fuit joysant *),

„Chante Ii roysignoult *) et Ii malvis huehant

„A Mielant fut Hanris Ii noble conquerrant

„II regarde sor destre *), s'ait vehus en estant

„Les .XII. dez meillours qu'adont 5
) fuissent vivant."

L'einpereur, biaus chivalierz et xaigez et lairgez et cortoh, dit

que c'est un devoir rigoureux de servir Dien et d'exnltcr sa loi

;

il s'estime heureux d'etre servi par taut de nobles chevaliers. Comme
la reine Marguerite fait observer que si Waleran, son beau-frere,

etait present, on verrait reunis les treize meilleurs chevaliers, l'em-

pereur envoie quelqu'un ä la reeherche de son fröre.

Sont presents ä la table: Thiebaut de Bar, eveque. d- Liege,

Gui de Namur, Henri le Flamand, le comte de Savoie et ses

deux fils, Leopold, duc d'Autriche, le duc de Baviere, le Dauphin

de Viennois, l'archeveque de Treves, Gauthier de Montferrat et

Regnier de Brabant.

L'tfcuyer qui va ä la reeherche de Waleran, trouve celui-ci

en compagnie d'une jeune fille qu'il aime tendrement et tenant

au poing un epervier. Au seuil du palais Waleran s»- heulte si

fort que lui et l'epervier sont renverses ä terre. Les attaehes se

rompent, et l'oiseau s'euvole sur la table aux douze pairs. Alors tous

font le vom de l'epervier et promettent assistance ä l'empereur

jusqu'a la murt.

(La suite au prochain numiro).

J.-Ch. KoHN.

-3**1*-

1) |fai, joyeux. — 2) roasipio). — 3) mauvais sifrlnur. — 4) ä »u ilroite.

5) alors.
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NtCROLOGIE.

+ C3KxstsL-v-e--A-d.olpla.e Trausch,
notaire ä Niederfeulen.

Monsieur Trausch ayant cte un des premiers membres corres-

pondants de notre modeste soeiete, nous nous faisons un devoir

d'inserer l'entrefilet suivant, qui nous a ete gracieuseiuent fourni par

un membre de notre soeiete, ami intime du defunt :

Monsieur Gustave-Adolphe Trausch nacquit a Mersch en 1841.

Le pcre exereait les honorables fonctions de receveur des contri-

butions ; la mere, issue de la famillc Warnimont de Tuntange etait

occupee uniquement k l'education d'un joyeux essaim de douze

enfants. Cette education maternelle a du etre des plus intelligentes

et des plus soignees, puisque la plupart des enfants oecupent au-

jourd'hui dignenient de tres hautes positions sociales.

Frappe de l'energique activite et de la puissance d'assiuiila-

tion du jeune Gustave, Monsieur Beschemont, notaire ä Mersch,

prit l enfant sous sa protection particuliere et l'initia aux sccrets

de sa voeation future. Apres un court st'jour ä Feulen dans Tetiule

de M* Angelsbrrg, Trausch suivit a l'Universite de Liege les cours

de droit et de notariat ; il subit rexamen en 18G8.

Reveuu aupres de son protectenr paternel h Mersch, il reprend

sa vie de travail et de serieuses occupations. Les rapports entre

patron et eniploye deviennent de plus en plus intimes ; les cteurs

se rencontreut et de l estinie et de la confiance nait l'aflfection

reciproque. Ce rapprocheinent fut couronne le 1
er fevrier 1875 par

1' uniou conjugale de G. Trausch avec M l,e Marie Beschemont.

Apres avoir passe quehjues annees ä Luxembourg, le jeune

menage se fixa a Feulen, en septembre 1877. Les svmpathies de

la population furent vite acquises au nouveau notaire. Les affaires

prospererent ; le cercle d'amis allait en s'agrandissant sans cesse.

Quatre enfants vinrent encore accroitre ce bonheur.

Mais les temps heureux passent comme Teclair. Vers la tin

de l'annee 189^) les preinieres atteintes d'une grave maladie de

foie se font sentir. Le mal augmente en intensite ; ses progres

deviennent manifestes : seul un miracle pourrait les enrayer. Le

miracle n'arriva ]>oint : soins et larmes furent iinpuissants a con-

jurer la catastrophe.

Courbee sous le poids d'atroces souffrances, Madame Trausch

sut cependant trouver dans son eo?ur d'e}»ouse et de mere chre-

tienne des paroles eonsolantes, un bäume pour la douleur du ma-

1

|
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lade. En assistant a ce speetacle ecceurant, je me rappelais cette

parole de la sainte Ecriture : „Mulierem fortem" .... je la voyais

ä. l'ocuvre, cette femme forte. . . .

De tout temps M. Trauscli avait conscrve dans son cceur les

fortes eonvictions religieuses, que sa vcneree mere y avait implan-

tees; l'intimite avec sa digne epouse ne put que les faire pros-

perer davantage. Aussi apprehendait-il la mort uniquement parce

qu eile allait plonger sa famille dans un a tri nie de douleur.

\
Ce fut le 5 septembre, vers 10 heures du soir, que l'<ruvre de

!

la mort s'accomplit. Un doux Bourire sur les levres. la victime

I repose sur le lit funebre; son äme est dans les lieux, oü Ton

j
ne souffre plus.

I
Aussitöt le conseil communal de Feulen dans sa scance spe-

j

ciale decide de prendre une part officielle aux funerailles. Honneur

1 ä ceux qui ont pris cette decision, honneur ä celui, qui l'a si bien

S meritee

!

j
Le corps de M. Trausch fut conduit a Mersch, pour y reposer

j

ä cote de son ancien ami, de son beau-pere M. Beschemont.

j
L'affluence etait considerable. Les somiuites du mo.ule inilitaire

! etaient Vennes pour temoigner de leur sympathique eondoleance

;
envers le defunt et surtout envers le capitaine Th. Trausch. De

I
norabreux notaires, des deputes, plusieurs notabilites du commerce

|

accompagnaient entre autres le funebre corh'ge.

j

II faisait peine ä voir ces orphelins, qui s'acheminaient lente-

j ment vers le champ des morts, vers cette fosse beante, vers la

j
tombe de leur pere ; ils prient et pleurent Et lä-bas der-

j

riei-e ces vertes montagncs, au-dela de ces riants coteaux, au foyer

delaisse ä Feulen, une femme est agenouillee ; eile pleure et prie. .

.... Les desseins de la Providence sont parfois bien amers.

Puissent les sentiments de compatissante aÖection si spontane-

ment manifestes alleger la douleur de la veuve et des orphelins!

Puisse la terre etre legere k notre ami qui n'est plus!

j

Niederfeulen, le 11 septembre 1895.

j

Dr. Nie. Gredt, Discours prononce aux funerailles de M. le prof. Müller,

J
le 16 juin 1895. Luxembourg, Imprimerie St. Paul. (1895).

|

Henri Schliep. 2>ie Spraoje ber Curemburger. SluSaug autf bem SBerff „Ur«

j

Puyemburg". ?uycmburg. $of. ©effort. 1895.

M. Gaap. Wampach. La Soeiologio d'Outre-Rhin. „Extrait de la Revue

\

de Litte." Lille 1895.
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Greg. Spedener. s
i)iicf)cl Centy. ©in (SJebenfblatt an unfern >Hationjlbid)ter.

l'uyemburg, % *Öorrc.:2)ierten$. lsi>.">.
(

s
J)iit ^botograptjie won M. tfentj).

Dr. J. R. Heuertz. Die $en&ungen beS ^riorate^ iWarientljal roäbrenb be*

crftcn 3afy$UItfeert4 feine« öcfteljenS. Vuremburg, tfeon ©tief. 1895. (separat 'äbbruef

Bill beut
v#rogramin ber 3"bufhie "»b £)anbeläfd)ule jti i'uremburg. 1894—1895.)

Eng. Fischer nnb Joh. Emveiler. Die lanbmirtbfd)aftlid)e öanberauSflellung

in ftfttn, mit 9{ücfblicfcn auf unfere «erfjältniife. Öuremburg. 3of. Söeffort. (1895).

Kcoles primaires de 1h Ville de Luxembourg. Distribution des prix. 13

aoüt 181)5. Luxembourg. Jos Brück. 1895.

.Staats-Ackerbauschule ju ©ttelbrücf. tyogramm für ba« §d)uljal)r 1895—96.

Vuremburg. 3°f- ©effort. 1895.

[

sÄbl)anbliing?n : Dr. M. Huss : I. Allgemeine ®runbfä(jc über Xiüauf unb ©e

Ijanblung lanbroirtt)fd)aftlid)er 2Jtafd)tncn unb ©eräte (§. 56—68) ; II. ©efdjreibung

ber roidjtigften lanbiuirtbUiaftlidjen (Sieräte unb UNafdjineit. (3. 69-152 mit 67 Xb*

btlbungen.)]

Progymnasium (<SM$.) ju (Sd)ternad). *Piogratnnt b,erau«gegcben am 3d)luffe

be« Sdjuliatjre* 1894- 1896. Puremburg. 3of. Wort. 1895.

[Wanblung : Dr. X. M. Palgen. lieber Stellung unb ÜUtct^obtf be» (£ngltfd)en

an unferen Öttmnafieu. (S. 3—38).]

Gymnasium (ÜJrofjb,.) %\x Diefird). ^roa,ramm b«ou$gegeben am Sdjluffe be«

©djuljcujre* 1894-1895. Dietird). 3ufiin Sdjroefl.

[Hbbanblung : Dr. D. Pletsc.hette. Der rätifa>obergermanifcf>e Simee nadj ben

neuern ftorfdmngen (fol. 1—150 mit einer geograplufdjrn ftartc).]

Publications de la Section historique de l'Inatitut grand-ducal de Lu-

xombourj (ci-devant Societe archeologique du Grand-Duche.) Volume XLIV
public ü l'occasion du cinquantenairc de la fondation do la Societe archeolo-

gique«, celebre le 3 septembre 1895. Luxembourg. Leon Bück 1895.

Diefer »anb enthält folgenbe Äuffä|e

:

Dr. Joh. Peters, Der 9lbt Mubolf oon Vanne unb bie GJrünbung ber «ltmünfter=

Hbtei in L'uremburg. (S. 1—27.)

Art. Knuff, ©eridjt eine« Xugcnjeugen über bie SBefefcung SujemburgS burdj

bie ftranaofen im 3ab,rc 1684. (8. 28—36.)

Joh. Langer. Da« ©Üb ber fdjmarjen ÜDhtttergottesJ in ber @t. 3ob
/
rtnn

(3J(ünfter)- Stirdje 31t l'uremburg. (3. 37—48.)

Dr. H. Petry. L'ohituaire de l'eglise collegiale de Nassogne. (p. 49—72).

Dr. Nie. van Werveke. Lea financos de la ville de Luxembourg pendant

le regne de Philippe-le-Bon. 1444-1467 (p. 73-223).

Karl Arendt. .<j)t)potl)etifd)cr ^lan ber ehemaligen Sdjloüburg Cüjjelburg ouf

beut söocffclfeu ju Vuremburg. (i)iit 5 Dafeln unb 2 perjp. Xnfid)ten.) (3. 224—250.)

Dr. Joh. Thill. Peter Sarrasin tum (£d)ternad), ©auauier be« (Srjbifdjof*

Salbuin von Irier. 251—268.)

Const. de Muyser. Los rues de Luxembourg du 16«' sieele par rapport

a colles d'aujourdhui. (p. 269—301.)

Mich. Engels. Hans Lützelburger. (Sin fuufttjiftorifdjea ®ebenfblatt.(3. 302-316.)

Dr. Ch. Schaack. ün ancien sceau de l'abbaye d'Ecbternach. (p. 317—320.)

Dr. J. P. Glaesener. Le monument megalithique (en ruinös) dit „Deivels-

elter- pr& Diekirch, et sa n'-fection en 1892. ( Avec 2 phototypies) (p. 321—336.)

ÄUe btefe Äuffö^e üub aud) einaeln alss Separat^bbrüde erfdjieneit.

F.mmanuel »Serrai*. Autobiographie do feu M. E. S., ancien ministre
d'Etat. Luxembourg. 1895. V. Büc k.
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Mich. Engels, £ie Qarftdlung bcr Weftaltcn (Rottes bc* ^ntcr*,

bcr getreuen nnb bcr gefallenen lingcl in ber Malerei.

tan ftreunbe«banb fling und biefer Sage bie „Liener 3tcid)«poft
M

(9lr. ITH

com 7. «uguft 1895) pi ,
nieldje am Sdjluüe eine* gteifcbilbe« übe« bas Puremburger

Caub, begüglid) be« bemelbeten iWerrc« ftd) äußert, wie folgt: Unb jmn

3d)luffe fei nod) eine« UManne« unb ftrcunbe« gebad)t, au« bellen gebev ein präd)tig

auegeftattete« 83ud) eben üor mir liegt.

sJiod) fyeute erinnere id) mid), mit id) uor jefjn fahren im fd)öneu tfuremburg

jufällig einem Vortrag laufd)te , ben bei ^Jrofeffor oea auVnäunu bafolbft, .'perr

iOiidjoel ©ngel«, in ber fotb,olifd)en Vcfegefellfdjaft über bie Daiftellung ®otte«

be* ©ater« in ber Malerei &ielt. SKod) beute befifce id) jroci jener großen

Äol)len$eid)nungen , mit $ülfe beren er feineu Vortrag ben »Jubörem bemonftrirte unb

bie er am Sdjluffe besfelben unter feine ibin näb,er fteljenben ftreuube üertf)eilte.

^JrofeiTor (£ngel« ift in tfuremburg eine fo populäre ^ßerfönlidjteit, 2)anf feiner per

fdnlidjen iMebcndioürbigfeit, baß er felbft unter feinen Sdjülem foft nur unter bem

ftofenamen „SWiftf)" (lUidjael) befannt ift. Qr oerbient aber aud) al« »virflid) tüdjtiger

iFJater unb feinftnniger $teftb,etifer außer bem engen Stabmen feiner fünftlerifdjen

SÖirffamteit unb tfe^rtbätigreit berannter ju werben. $aß er e« werbe, bafür fjat er

iefet felbft geforgt, inbem au« fetner Jebei für^lid) jener obenerwähnte Vortrag in

Jonn eine* 35ud)e« im Srucf erfd)ienen ift. Dod) ma« fagc id) ? tri»' ganj anbereö

iätxl ift barait« entftanben. sJiid)t nur ift ber Vortrag erweitert, nein, er ift außerbem

infjaltlid) nod) ergänzt burd) bie 2lbl)anblungen über „Die DarfMung ber getreuen

unb gefallenen (fngel in bei 3Maleret" unb gefd)müdt mit 112 ftbbilbungen auf 65

Xafeln, meldje entweber gauje (SJemälbe großer llfeifter ober bie entfpredjenben Jyiguren

au« folgen Wemälbeu und in prächtiger Übergabe vor Äugen fallen, olle uom

öetfaffet felbft nad) ben Originalen ober treffeuben Kopien meifterbaft ge$eid)net.

Xa* füerf bietet aber mebr. #um SJerftänbniß feiner „funftbiftoriMjcn Stubie" gibt

er — ba ba« ©erf für feine Sdjüler unb für bie meitefan «reife gefdjrieben ift
—

jugleid) im Verlauf feiner DarfteUung ein Öilb von ber cnftorifdjen orntiuirfelung ber

Malerei felbfi, für bie -.Inn gar 2>?and)er baufbar fein wirb. Jd) felbft benube biefe

(Gelegenheit, um an.1i ben Cefern ber „*Heid)«poft" biefe« oollcnbet bübfd) auögeftattete,

in ÜJroß Catart in ber §ofbud)f)artblung Victor 6üd, t'ureitiburg, erfdjienene ißöert

mit feinen oorjüglid)en Qauftrationen auf« Särmfte $u empfehlen. (£« muß ja 3eben

interefftren , ein »ilb banon yi erhalten, wie bie großen 3eid)ner unb SWaler aüer

3eiteu unb Sdjulen bie erfte ^Jerfon ber aUerb/eiligften Xreifaltigfcit, bie (Sngel unb

bie Teufel burd) bie ftunft bc« Stifte« unb ber färben uuferer ^t^antafie näber ge-

bradjt b«beu. Da« i^at gemiß großes funftl)iftorifd)e* unb äfti^etifdje« 3ntereffe."

gUfiiwre pitl^tlungm.

4>on üerfdjicbencn 3eiten ift nn bie JRcbaftion bns« 9nfiu$cn gcftcllt

morbett^ biefelbe mbdjtc ben ^erein^ntitgliebcru tt$p. Abonnenten bcr

„Hemccht" bcfjülflid) fein ^nr Änfdjaffitng uon paffenben Cttgtital 3

^tnbaitbbecfen für ben erfteu ^aljrgang nnferer ^eitfrljrift. Werne

finb mir bereit, biefem f&uitfftyc
(
>n cntfprccrjcn , unter ber ii^ebingnnfl,

baf? bie oerel)rlitf)en .'Oerren, ipeldje folrijc Criginnl-(iinbanbbecfen wfitt«
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frf)cu, uns bicfce Die« }um erften Moncmbcr foätcftcn* per ^oftfarte

mittljeilcn mögen, fallet eine genügenbe 8it$afpl r>on Stellungen einlauft,

werben nur btc nötigen 3rf)ritfe tl)itn, bamit, wenn möglicf), folibc,

paffenbe unb ntrfjt aU^uiljeurc tfinbaubbeefen für ^eujnt)r in ben §anben

ber Gefieder fid) befinben fönnen. $ic iWebttftion.

griefbaftett.

$rn. Af. //. tu A'. 3bre „freimütbige" Dfüterhllty bot un* iticfyt im (tteringften be

leibigt. Seit entfernt, bajj ber fragliche Auffafc «n* foütc SRitgltebcT abtrünnig

machen, (»aben mir bereit* mehrere neue gewonnen. — Xicjeuigen, toelche e*

fo meifterbaft t>erftel)cn $n fritijircn, finb eben feine UWitfllteber. Sarum
auf Weiber unb ^iclfihmäber böwn, vorlebe cm»a* befritteln, morüber ju urteilen

bi*ber fich bic Wclegcnbcit nod) nicht geboten ifat V Alle* ju feiner 3ei! -

|>rn. 3/. G. W. in X betrag uon fed)* ^ranTen banrenb empfangen.

§m. M. C. S. in E. $>aben ibnen 9c*r. 1 — }) jngefanbt. $offtntIid) luerbeu Sie felbe

bereits empfangen unb gelefen baben ! 3" ber projcftirtenßraäblung im ünremburger

Xialeft roirb fid> am beflen eignen ba* bediente Serf t>ou Elise,* Reelus : „Nou-

vpIIh g^ographie uuiverst*lle * Sollen flauen, ob mir c* 3&"«t JUt ©e-

nübung leibmciU* üeifdmffen fönnen.

$tn. A. K. tu L. Sie baben 3bnen unjere bieder erschienenen Wummern gefallen V

Sir ermarten, ba§ Sic un* balbigft erfreuen mit einem Auflage über ben

intereffanten Junb, mooon Sie und gelegentlich 3b rfl3 ^cfuche* gefprothen.

$>nt. yl. AT. in L. „Bericht eine* Augenzeugen :c.
M

für bic iUercinsbibliotbcf erbalten.

Xanten befiten«.

$rn. //. S. in 2S
r
. ^tetit für ffiinfettbung 3b«* intereffanten Seife*, trifft ber

oerfprochene Auflag balbmöglichft ein?

$rn. J. P. in L. Xanr für bie gütige 3u ffnoun9- *'on 0fr boppclt etngefanbten

örofdjüre ift ein tfreutplar in unferer 3*eretn*bibliotbef beponirt.

$rn. G. S. in L. jHcienfionScrcmplare banfenb erbalten. Wächf!ettö Bericht.

$rn. J. P. P. in L {Pf.) Sie ftefjt e« mit ber verfprodjenen längent Arbeit über

bie % in 9t V 3>ftrfefl mir barauf jäblcn für Anfang
Xejcmber fpäteften* V $n 9fr. 1 be* jjrociten ^a^rgange* mujj unbedingt mit

ber söeröffentlidutng biefer ungemein intereffanten Arbeit begonnen merben.

$rn. W. Z. in L. 3meite Senbung refp. g-orrfebung erbalten. heften Xanf. hoffentlich

mirb ein ähnliche* ÜMijtt>crftänbnif? uid)t mebr uorfommcn.

$>rn. N. B. in F. 8b mar'* 9ted)t. Sie Sie feben, lieficn mir Sie nicht lange

rcarten. (iJemiß mirb** nitftt bei biefer erftett Senbung bleiben, fonbem balb

neuer Stoff oon 3b»«n eingefanbt merben.

^rn. J. P. B. in L. Separatabjug mar, fo meit üeröffentlid)f , febon oorgenommen
morben. (Jin löcrjeidjniB ber iSrrata mirb bemfelben ijtnjiigcfögt merben. 3"
einer folgen Arbeit ftnb Xmcffebler unüermeiblid).

^>rn. C. in L. Un* mürbe ber „.frumorifrifdje ftübrer burd) Curemburg M
juge^anbt,

unb jmar obne Angabe be* Abfenber* nod) be* 3,Wf(*f* l>er 3u ffnbuttg. Später

erfubreu mir, bap ber Xrurfer ba* Serfd)en für bie $erein*bibliotbet eingefanbt

babe. Surbe bort beponiert, barum nadjträglid) unfent beften Xanf.

^rn. K. M. in L. (iin gremplar uon T14 Stationen ift ber »crein«bibliotbef

einüerleibt morben. — Xanfen beften*.

$rn. J. B. St. in K. »eftätigen banfenb Empfang von Code de l'instnietion pri-

maire für sln'reinsbibliotbef.

^>rn. II. U. in 3/. Xanfett befteitö für eingefaubte Serfe.

Öurentburg. — 3)rucf uon P. Worre-Mertens , ilHaria Xbercfien^StTaBe.
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M 11. Sujcinburg, I, Moucntber 1H95. 3*br<l I.

Wittag mr (öefdjidjt*

be* gvaxxeixhioftcv* |tlavteutljal bei ^ufctnlntrn,
uon Michel Hostert, ^fürrcr in Aeioprlt.

5i5on i>icfcm um ba* ^a\)v fleftif tetcn Jyraucnfloficr bcftclicu

jetyt nod) : ba£ ^ädjtcrfyau* mit bei lU'iiljk uitt) bie Dcfonomiejjcbäubf. $011
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beut eigentlichen Softer eriftirt nur mefjr ber mittlere Xr)cil best ^orberbaupt^

gebäubeS, fowie ein Stücf eine« (Seitenflügels. £>ic übrigen ftcbäulicfjfcitcn

fowie bic l)crrlirf)c ttird)c finb abgetragen unb il)rc Stelle nimmt Ijeutc

ein redjt troefener (harten ein, ber fiel) über ben tfcUcrgcmölbcn befinbet,

meiere cingcfdjlagen unb mit <Sd)utt gefüllt worben finb. 3>ie Materialien,

b. t). bie mäd)tigcn halfen bcS großen I)ad)mcrfeS, fowie bie beften Xl)£ir-

unb ftenfterpfoften famen nad) SHalferbingcn jum 33auc be* bortigen

s#alaftcS. £a£ Uebrige mürbe üou ben umliegenben Crtfdjaftcn als

Stcinfunbgrubc benufct. <So tarn es, baf? manches foftbare £cnftnal,

mannest Sunftmerf ocrjdjwunbcn ift, nad) bem man Ijeute oergebcnS fudjt.

Die eljrfame ^amilie Letellier oon Sitfcmburg ift im iöcfi^e oon 3mct

flbbilbungcn bcS ^loftcrS. $>ic eine, wie es jefct auSfictjt, bie zweite, wie

cS war oor feiner .ßerftörung.

Lcfctcrc seigt uns fo rcdjt bie romantifd) fülle Lage bcS ÄlofierS

am rechten Ufer ber (Sijd), am ^ufte Ijotjer Reifen unb bcwalbetcr

£uigcl, bic eS gegen bie raufjen sJ2orbwinbc fdjüfcen ; bann ben großen

bäubefomple? mit geräumiger ttirdjc, was bem (fangen baS SluSfcnen

eines anmutl)ig gelegenen üßJeilcrS gab.

T)a& Softer lag 3Wifdjen bem ^u ffc 1 11110 ocr Äirdje. £)tefc

war in Äreu^form, unb swar nad) ber im Mittelalter frreng befolgten

f. g. heiligen Qaulinie gebaut, b. I). baS ßl)or nad) Cftcn, ber ©ingang

nad) Seften 311. Sie muß aud) reid) beforirt gewefen fein, benn nod)

unlängft fal) man uml)crlicgenbc Steine aus ben (#cwölbcgurtcn (kippen),

bie in allen färben 3tegenbogcnS bemalt waren.

2>aS Söilb, bie »Statue nun, welche bie 35eranlaffung sunt $au biefes

AUoftcrS gab, befinbet fid) in einer Capelle beim Maricntfjalcrljof, */4 ^tunbe

oon tteispclt unb 31t biejer Sßfarrei gehörig, Sap biefeS 93ilb ibentifd) ift

mit bem bon Xfjcobcrtcf) gefunbenen, beweifen folgenbe £f)atfad)cn

:

a) ©S ift oon berielben (^icftalt, Öröfie unb Stoff, wie baS erftge--

funbenc. ©S ift ungefähr jwei ftufc t)od), raul) unb funftloS au« Luxem-

burger Stein genauen unb ftellt eine Orrau bar, bie ir)r $tnb mit ber regten

SBruft fängt, gcrabc, wie cd in ben Urfunbcn oon Maricntljal befdjricben

ift-

b) £aS ^efufinb fifct auf bem firm ber Mutter in einem red)ten

Sßinfel, wie es im 12. unb 13. J0^ 11110? 1'* oielfad) bargeftcllt würbe.

c) Die allgemein übercinftimmenbe HolfStrabition. üftod) bis in bic

legten 3ßf)rc (früher häufiger) famen alte fieute oon Merfd), Stcinjel

unb anberen Crtfdjaften 31t biefem 5Mlbe beten, bef)auptenb, bieS fei baS

urfprünglid) aufgefunbene Jöilb.

d) ©ine Ijalbc Stunbc oon WciSpclt, in ber Ültye oon Sd)önfel3

liegt ein $cf)öft, bie fog. Sd)8nfelfer Älaufc. £ort ftanb früher ein

&ird)lcin mit einer fttauSner^3Bol)nung unb mar ©igcntfmm oon M. 3:1).
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$ei ftuftebung bti Softer« 3flarientl)al mürbe bie «laufe uerfauft

unb oon her ftamüie Saminet oon §ollenfel$ angefnuft,. mclrfjc bic

#ira> in Sdjeunc unb Ställe unnoanbelte. 3m gatjrc 1871 ftorb ein

^nminet, ber mir ersäht r>at, bei tyrein Abzüge dou 2ttürienti)al Ijättcn

bie legten Tonnen feiner Familie befngte« ©Üb anoertrauen wollen
;
biefe

!)ätte ober nidjt eingewilligt, weil fie fict> folcfyer @l)re nidjt roürbig fänbc
j

bann and), weil eäja n i d) t bleiben mürbe ! glaubenb, e£ molle immer

in'ss Hial 5urücffef)ren.

Die Tonnen übergaben nun iljre tfjcurc Reliquie ber Familie

^ranf auf Üflaricntljalerljof, meiere berfelbcn aurt) einen ^Jlafc im £)anfc

gönnten bis 1817, mo ein ©eioitter bie gan$e ßmte ^ranfö 3crftörte.

Daraufhin baute ^rant oor feinen £>of eine Capelle 51t @f)rcn bc$ 1)1.

Donatus unb fefcte auefy ba$ anüertraute 93ilb Ijinein, roo cd jefct nod)

Studj einen Ältar 511m Üfteffclcfen ließ ftxant in ber Capelle errieten,

ber jefct nod) oorfyanbcn ift. Stuf bemfelben befinbet fid) ein Xabcrnafcl

(breljbar), ein altare portatile mit sepulehrum (Siegel unoerlcfctt; ein

üftefebud) niissale) mit $ult; ein sinnener Jfteld) unb &ännd)en u\

©irtlid) fjaben oor ber (Errichtung ber $farrct ßciäpclt (1851) bic

#aplänc oon $ei$pelt unb Sd)önfelä hier ÜJJcffc gelefen. VI 110 bem ©e*

fagten fann man iool)l fidjer annehmen, baß ba£ $Hlb auf 2)Jarientl)alerl)of

ibenttfd) ift mit bem oon Xficobcrid) 1231 aufgefunbenen unb fpätcr fo

l)od) oercrjrten ©nabenbilbe oon üDtaricntfyal.

3n ber Aloftcrfirdtjc ÜWarientfjal mit tljrcn geräumigen ScitcnfapcUen

befanben fid) mehrere fcltäre, wooon Ijcutc nur nod) einige erhalten unb

befannt finb. 4<on ben «ttärcu au« Marmor befinbet fid) einer in ber

^farrfirdje $u lüntingen, wo er al* §auptaltar bient; jwei anbere «Itäre au«

Marmor finb in ber ^farrfirdje ju Steinfcl Mcbcnaltäre. (Sin großartig

eingelegter Elitär au* §ols foü fid) in 3unglinfter befinben. — ftalfd)

aber ift bie Annahme, als ftamme ber pratfyoollc Elitär in ber Defanat**

tfirdje oon ftörid) au« 2)foricntf)al. Der tyian beö ganzen Gtjorcs biefer

£ird)e ift auf ben *ltar fclbft berechnet unb im $farrard)io 5„ «öric^

befinben fid) nod) bie Meinungen ber Sdjrcincr unb Dealer bc$ befagten

«Itared.

Die Orgel auä ber $ird)e oon Üttaricntfjal ift jefet nod) in ber

^farrfirdje ju ÜKcrfd). Sic fdjeint ein fd)önces Stücf gcroefen 511 fein, ift

aber ljeute feljr befeft.
!

)

^älirlid), am s}$fingftmontag, ftrömte oiel Stolf nad) üttarientljal, um
aüba bic ^ürbitte bea 1).

s$etrua 'JOielanuö <
sßetcr oon Ü)tai(anb) gegen bic

ftallfud)t (©idjtcrn) ber SHnbcr anzurufen, fomie aud) ein großes ftrityifig,

ba£ beim SBolfe in Ijofjen ßlircn ftanb.

1) (Sie foü ober eben iefct hiebet reftaurirt unb oertJOÜfommnet werben, roic bie

Rettungen nnlängft gemelbet tjaben.

3Ö7
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Wi Gelegenheit biefer 3öaÜfaf)rt mürbe bor beut Softer ein Üftarft

abgehalten, ber nad) Aufhebung bcö SHoftcrS einige ßeit JU .£>otlenfelS,

bann 511 Medingen ftattfanb, nad) einigen 3^"« ab^r uad) *JWerfd)

ocrlegt tourbe, roo er nod) heute als ber bebcntenbfte sJ)farft Don s£Urid)

gilt O^fingftmarft).

55a« Silb beS f)l $etruS=3WelanuS unb baS obgenannte »ru$tfir

famen mit ben ^tuei Altären na$ 3tcinfel, wo nod) heute am ^3fingft*

montag eine ^ro^effion 31t ©hren beS f)l.
s#- sJtt- abgehalten mirb. Ob

baS grojk ftrusifir nod) crifttrt, fann id) eben ntd)t fagen.

(6d,lu& folgt.)

©^frijiditüdiw ilfirtibürfi

auf feie im <$roftf)et:$ogtf)ts!it gttgemburg bittyer crföienettctt

3^ttttttgett unb ^citfrfjrtftcu.

XIII.

Memorial be$ WroftfKrjofltljumef Sitgetttfciirg.

Memorial da Grand-Dach^ de Laxemboarg.

(£d)luf3.)

§crr Michel Jonas, (Meneral«X>ircftor beS ^nnern unb ber 3ufti$,

Deröffentlidjte am 15. Juni 1863 nad)ftcf)cnbeS Gircular :

£err P. Huppert, Unter^rdjinar bei ber ftrofther^oglidjcn 9legie*

rttng, hat ein „Allgemeinem alphabetifdjeS ^nhaltgücrjeidjniR junt Wlv

morial beS Wrofthcr
(
}ogthumö Dom 12. Cftober 1830 bis 31. Aerober

1860 unb sunt Memorial Don Hrlon Don 1830 bis 1839" Rammen;
gefteüt ;

baSfclbc befinbet fid) unter ber treffe bei V. ©ücf, öudjhänbler

$u fiuremburg, unb mirb nadjften« erteilten.

Tiefes Ver^eidntift bringt in alphabetischer Orbnung, mit Angabe

ber Taten, bic flnalnfe aller Don 1830 bis 31. Dezember 1860 im

Memorial beS Wro|lf)cr$ogthums oeröffentlid)ten Acte, Verfügungen unb

23efanntmad)ungen ; ebenfo enthält eS bie Dom 1. Januar 1858 bis 1.

Ottober 1859 in bie Vuremburger Leitung unb in bie Sammlung ber

®emeinbe=3nftritftioneu, meiere bett feither mieber eingeführen II. Xfjctl

beS ÜDicmorials erlebten, cingerüeften Acte.

Tic Don 1830 bis 1x39, mährenb mcldjer $cit baS ®ro6hcrjogthum,

mit Ausnahme ber 3tabt iinremburg, factifd) Don ber bclgifdjcn 3tegie=

rung abhing, feitcnS ber bclgifd)en 23ebörbc erlaffcncn Stete, tücld)e baS

Memorial administratif d'Arlon Dcröffcntlidjt hat ' finb ebenfalls in

befagtcS Vcr^cidjnip für jene ^ßeriobe stDcifadjcr Verwaltung aufgenommen

worben.

Ter *ßreis beS Raubes, tocldjer 20 bis 25 Sogen, in 4° ftormat

beS Memorial«, ftarf fein wirb, ift auf ftr. 8 angelegt.

308

Digitized by Google



Tic ein(eurf)tenbc s
}}üfelirf)feit be« beregten ^crjcttfjntffc« bewegt mid),

ollen ©tobten unb ®emeinbcn fon>ic allen ©eamten, meldjc bereite eine

Sammlung bes Memorials befifcen, ben Slnfauf beSfelbcn an3itempfcl)len,

unb idi ermädnige fic, bie 3ufcnl>l!n9 auf 0fm ® C9C ocr ßmtlicfjcn

Gorresponbena ju begehren.

X>ie fettend ber Sommunal^erwaltitngen angefauften ßremplare

werben auf ben ftonbs ber ®emeinbeau$goben »errechnet.

*?urcmburg, ben 15. ^uni 1863.

rer ®cneral*$trcctor beS ^nnern unb ber Sttftig,

(®ej.) M. Jonas.

9?r. 38 besi Memorial (II. £fj eil) oon 1871 enthält folgenben

$cfd)lup

:

T^ie ^Regierung im ©onfetl,

Ülad) (Sinfidjt be$ burö) §errn Ruppert, llntcr^rdjioar ber 9?c-

gierung, im 3al)re 1^61 oeröffentlidjten alpfjabetifcfycn unb analtttifdjen

allgemeinen <Sarf)regifters> 3tim „3J?emorial" be£ (MrojtyerjogtfjumS Don

1830 bie 1860 burd) benfelben umgearbeitet unb bin 311m 31. £ecember

1870 oeroollftänbigt

;

Sefdjlieftt

:

^orbenannte* für ben 3cil^um oon 1830 bi« 1870 oeroollftän*

bigteä <3ad)rcgifter fotl als Beilage gutn „Wemorial" oon ^mts*megcn

an bic $kf)örben, Beamten unb ftcmeinbeDerwaltungen, benen ba$

„Memorial" officied jugefanbt wirb, oertfjeitt »erben.

GrwäDnteS 3arf)rcgifter wirb 311m greife oon 5 ftr. 50 Gent, per

©remplar, 31t (fünften be$ .§rn. Huppert, auf re$pectioe SRedjnung ber

Regierung unb ber ©emeinben liquibirt.

Ter £err «enernl*£ircftor ber guftig ift mit ber ^oüjie^uug

biefes $efd)luffe$, meiner in'st „ÜWcmorial" eingerüeft werben foll, be=

auftragt.

l'urcmburg, ben 5. $uni 1871.

(ftej.i L. J. E. Servais. Vannerus. G. Ulveling. N. Salentiny.

Tie (Sintbeilung bes „Memorials" in 3Wci Äbtfjcilungen bauertc

m 311111 ^alrre 1875 einidjlicftlid).

(Sin ft.=W.*$. &efd)(ug 00m 31. $C3ember 1875 lautet: ©ir,

ffiilfjelm III., oon Wottes (Knaben, ßönig ber Webcrlanbe, ^Srinj oon

Cranien=9iaffau, (#rofrt)cr3og oon l'uremburg, tc. IC, :c;

Wad) (Sinftdjt Unfercr ^efälüffc Dom 9. TOär^ 1832, 22. Cftober

1K42, 20, Kprü 1*54 unb 21. September 1859, betreffenb bie Skröf*

fentlidjung be£ „Memorials".

9iad) Vlnböruug lliifcreö 3taat$ratfje$

;

Huf ben s^crid)t Unftrr* (MeneraUrireftorS ber öffentlichen Sauten

unb nadi #eratf)ung ber Regierung im (Sonfeil

;
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fraben befdjloffen unb befc^Ite^en

:

?lrt. 1 9KÜ bcm 1. Januar 1876 hört ba$ „iDJemorial" bes

(^rojtyeräogtljumS auf, in 2 $lbtl)eilungen geseilt $u fein ;
baäfelbe mirb

alss amtlid)c$ 93fatt bcr (9cfefee, föeglcmente öffentlicher iUcnualtung unb

Slcten oon allgemeinem nnb bauernbem ^ntereffe in feinem jefcigen

Formate fortbeftchen unb njirb 311 gleicher $cit bie 5<erroaltungSacten

t>on örtlichem, »erfönlichem ober üorübergehenbem ^ntereffc, bie SRunb*

fdjreibcn, Qnftructionen unb SBefanntmadjungen, luetc^e bie Verwaltung

für nüfclirf) h,ält, jur öffentlichen äenutmf? ergeben au laffen, fo tote

bie gcrid)tlicf)cn üBeranntmaehungen , bereu Qnfertion burch gefe^lic^e

23cftimmungen üorgefchrieben ftnb, enthalten.

?trt. 2. Unfcr ®cneral--$ireftor ber öffentlichen SBauten ift mit ber

93ollsicf)tmg bicfcS 33efrf)lnffe$, meldjcr in'S „Memorial" eingerüeft toer=

ben foll, beauftragt.

SBkimar, ben 31. S^ember 1875.

ftür ben £önig*®rof?fjeräog,

beffen (Statthalter im ®rofjf}eraogthum

,

(®ej.) Heinrich,

s$rinä ber Sftieberlanbe.

£er (^cncral^ircftor ber öffentlichen Sauten,

(®es.) V. v. Roebe.

3cit bem $ahre 1863 fteht ber fran$öfifchc $ert be« „fclphabeti*

fdjen Verjeichniffeö ^um Memorial" nor bcm beutfehen Üerte.

^amit hätten mir alle „©anbiungen" bcS „ÜJJcmorialS" oon Sin*

fang feines (£ntfter)cn$ (al£ Journal officiel du departement des fo-

rets, 1814) bis auf unferc Xage mitgethcilt unb gehen jefct über $u ber

erften eigentlichen politifdjen Leitung "nfere* XIX. SahrrmnbertS.

(Cuedcn für N°" X—XIII : 2>a3 Söert felbft in ber Stabtbtbliotfrf. — Pierre

Ruppert : Table generale, alphabetique et analytique des matieree contenue*

au Memorial du Grand-Puche de Luxembourg pour la periode du 12 octobre

1830 au 31 decembre 1870 etc., p. 158 et 162—163. — Gontier-Grigy : Les

vingt-cinq codes de la leginlatiou luxembourgeoise. Troisieme edition, p. 1—2
et 116—118. — M. Jona«: Administration de l'enregistrcment et de« do-

maines. Vol. I. Circ. 1-282, p. 324.)

M. BLÜM.— ____

gw ©lfm auf tem $tnrmbfn$ bei ;5trij*ng*tt,

(Bin |t1ärdicn t»cm %\. ^ellwalb.

(ftortfefeung.)

Ta, — im entfeheibenben flugenblitf, — ftanb ba$ ^ßferb plöfclicb

wie eine kalter. SfntoniuS bliefre auf unb n>a£ fal) er ? — QaS Xkr

ftanb auf bcr äuperften 8pifce bc* Söcrgcä, oon bcr 3artcn £anb einer
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tjolben Jungfrau fcftgcf)altcn. $ljre Älciber waren weifj wie Schnee unb

ein Sdjleicr, ber oom Streitet bi$ gur ^rujjfofjle reichte , uinrafjmtc ba3

fjerrlidjc Slntlife. Sic lädjelte Antonius ^u unb bat ifjn mit licbtid^er

Stimme absteigen, ftfttttn fjattc er ftotge geleiftct, ba waren SJJfcrb

unb (Srfdjcinung oerfdnounben. ©in bnmpfeS Gollern ttuS ber Xiefc

belehrte ben gitferitben Jüngling , wo baS $ferb tjingefommen war. Slber

wcldjcö ÜBcwanbtni j? eS mit bem reijenben 9J?äbd)cn fjattc , baS blieb Ujm

ein Rfityfet.

itfon biefem Soge an war Antonius gan^ oeränbert. @r ging wof)l

norl) wie gemöfjnlid) jur 3a9°> braute jebod) feiten mcf)r ein Stücf

SiMlbprct nad) #anfe. Statt ju pürfdjen faß er oft ftunben*, ja

tagelang träumenb an jener Stelle, wo er burd) bic fcf)5nc @rfa>inung

fo wnnberbar errettet worben war, nur ben einen $tanfd) f)egcnb, baS

l)olbe ©efen einmal norf) ^u feljen. Aber e$ floffen SBodjen unb Monate

bannt, oljne bat? fein SSunfd) erfüllt worben wäre. Woä\ mcljr ! — Seit

jenem läge waren aud) bie ßlfengefängc auf bem Serge nidjt wieber

oernommen worben, fo baft bic 2)?utter meinte, es muffe ba etwas*

gefrfjeljen fein, baö bie (Elftem oertrieben Ijabe. SRitt f)ie nnb ba glaubte

Antonius, wenn er einfam ba Jap, fo etwas wie flagenbc Xöne au#

bem Jnnern bes ©ergeö auffteigen $u Ijören.

Ten (Eltern bes» jungen ättanned war beffen oeränberteö iöcncljmeii

nidjt entgangen. Ta er ifyncn jebod) fein Abenteuer oerfdjmicgen l)atte,

um in feinen 93efuct)cn auf bem Stromberg nicfjt gcfjinbert 511 werben,

hielten fic fein fdjwcigfamca ©efen für jugenblidje Langeweile. Sic

fd)icften ifjn begfjalb öfter als je auf bic römiftfyen Surgen, bamit er

ftdj ^erftreuc. flud) bort oerfudjte man Ellies«, feinen £rübfinn 311 bannen,

jebod) ocrgebcn$.

Stuf einer biefer Snrgcn folltc eines loges eine alte Sflaoin, cince

geringfügigen Vergebens balbcr, gepcitfdjt werben. Antonius trat ocr=

mittelnb ein, unb ber Sflaoin warb bic Strafe crlaffcn. Aus Tanfbar=

feit fjing bie alte Jvrau bem jungen 9Kannc nun an wie ein .£mnb

feinem fterrn.

Tiefe ftrciftn ljatte ben iRuf, als fei iljr Watürlidjes unb lieber*

natürlirtjed gar mol)l befaunt. ;}n iljr faßte Antonius Vertrauen unb

flagte iljr fein 2cib. Tie Alte fdjautc ifnu läd)elnb ins Antlifc unb

fragte: „Signor wollten bic fd)önc (Slfe, ^Ijre Retterin, miebcrfefjcn?"

„Ob id) wollte?" fprad) Antonius, „teilte Scl)nfud)t nad) iljr ift fo

groß, baß, wenn mir nid)t balb geholfen wirb, id) meinem £eib in beu

hinten ber "JWofel ein Crnbc bereiten werbe." „TaS f)at Signor ntdjt

nötig", flüfterte bic Sf aoin. er feine (Slfc wieberfeljen ober fogar

befifcen, fo l)at er ^rolgeubes
(
m tfyun : 3n ber 9?ad)t, in wcldjcr ber

ÜNonb wedjfclt, werben in mitternäd)tlid)cr Stunbe bie ©Ifen oom Serge
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fjcrabftetgen, um in ber itfcofcl gu baben , unb ^war an jener 2 teile,

mo äuglctd) auf beut linfen unb redeten Ufer beS SfhiffcS ^Mineralquellen

cntfprittgcu, bie i^r rötlidjcS Saljmaffer mit ben Spellen ber SDfofcf

oermifrijen. Signor foü fid) in notmenbiger (Entfernung uon jenem Crtc

oerfteeft halten unb genau aufpaffen , moljin bie leiste bes $ugeS, meldte?

©ignors Oietterin iff, ifjren Sdjleier Einlegt, liefen l)at er ftd) Ijcitnüd)

anzueignen unb forgfältig in feinem Söufen 511 Derbergen. ^inbet bie

(life, bei ifjrer fttütffetjr aus beut 83abe, ben 2>d)leier nidjt mieber, fo

mirb fie 2ignor millig unb freubig folgen unb ihn cUücflid) madjen. 9cie

barf fie aber mieber in ben 23cfifc beS SdjleicrS gelangen, meil fie fim

fonft furdjtbar an Signor unb ben ©einen rädjen mürbe. Äuef) barf ber

vSdjlcicr nid)t öcrnidjtct merben, benn baS märe bem SBillen ber (Götter

entgegen unb mürbe ebenfalls Unheil bringen."

Antonius jubelte oor Vergnügen, befanb ftd) ja ber uon ber Sfla^

tritt bescidjnete Crt nidjt gar meit oon feiner (Sltern ©ofjming entfernt.

Gattin fonntc er bie angegebene SRadjt erwarten. £angc t>or 9J?itternad)t

lauerte er in bem s
^erftccf, baS er fid) Dörfer auScrfeljen f)atte. SDKt

ocrboppclten Sdjuigen dämmerte baS $crs in feiner 33ruft, naljetc ja

ber Augcnblicf , ber fo gewaltig in baS ©efd)icf feiner 3ufunft eingreifen

follte.

(£nblid) fam bie (tfeifterftunbe. «ont $crge eilten bie ©Ifen in

Innger föcilje tänbelnb unb fpielcnb in« £t)al t)tnab. %h\rt meinen SHciber

fd)immcrten bttrd) baS fcunfel ber 9cad)t unb iljrc Sdjlcicr, uon leidjtcn

3epl)t)ren bemegt, flatterten in ber £uft. Alle jaulten unb jubelten.

$>ie lefcte nur, bie fd)önfte öon allen, friert traurig ju fein; fie fdjrttt

langfam unb gefenften Raupte« l)intcr ben anbern l)er. $)er fpityenbe

Antonius« erfanntc in iljr feine Ofctterin.

AIS ber $ug Ufer oc$ Stoff** angefommen mar, cntlebigten

fid) alle beS 2d)leicrS unb ber Cberficiber, unb warfen fid) jaud^cnb

in bie ftlut. Stallt war es für Antonius an ber $cit, ju banbeln.

2d)lcict)enb näherte er fid) beut mofjlgemerftcn Crtc, ergriff ben Soleier

feiner (Slfe, faltete ü)tt ^ufamiuen unb üerbarg iljn am SSufcn. £>ann

l)ttfd)te er ^urücf in feilt ^erfted.

AIS bie 2d)b"ncn genug gebabet f)attcn, entftiegen fie ben fäufelnben

©etlen unb eilten l)in, eine jebe $tt ifjrer fdjü^cnbcn §üllc. sßlöfclid?

crfdjoll ein f)er,^crreincnbcr Sdirei, morauf alle im NJ*u öerfdjmunbcn

waren. Antonius eilte fjtn unb fanb feine @rfcf)ntc ol)ntnäd)tig am Söo^

ben liegen. @r lief }ttitl 2Wincralqucll , fd)öpfte üom faltigen SBaffer unb

wttfd) batuit ber beliebten (Stinte unb Sd)läfe. f&aib fd)lug fie bie

Wunen mit rvfnnntr ihn itnh Irirhrltr Crr mnrf ff rf» ttnr ftp hin nitf hie•illl|Ul Ulli» (llUlltllt 11)11 Hill* lMll|lllV» \&4 ll'Ul
1

|*U4 Wl |W 1/141 I44l| IMl

Snicc, um fid) in cntfd)ttlbigen; fie aber lief? iljn nid)t gu föortc fom^

men, fonbern fdjmiegtc fid) an il)tt unb meinte. $>ann bebeutete fie Ü)m
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I

auf freunblidic i&Jetfc, bafj, ba e£ ntdjt anbcr£ fein fönntc, fic bereit

fei, itjm 51t folgen, mofjin er mollc. ^röfjlocfeub reiefpte er iljr ben ^trni

unb führte fic ber ftifd)erf)ütte 31t.

Um nä^ften üWorgen mürbe fic feinen Wngcprigen nie Verirrte

uorgeftellt, roeld^e einige Jage bei üjnen au^unUjcn nüinfrt)e. Man fnnn

fid) benfen, bafi fic bei ben braoen Seilten bie gaftlid)ftc ttnfnafime fnnb.

2)a £f)ufclbine — biefen Manien l)atte fic fid) beigelegt — in ölten

roeiblidjen Jpanbarbeitcn , foiuie in ber Üodjfunft, feljr iuot)l bezaubert

mar, ließen (^rifelbine unb tljrc Dhitter nid)t unbeutlid) ben ©mtfdj

bur^blicfen, fic möge einige 2Hod)en bei iljncn bleiben, um ba« junge

&inb in allem )n untenveifen, wa« jum ^ütjrrn einer $)au0l)altung

nötig fei. Sftatürlid) fagte Iljufclbinc bereitiüilligft 51t. flu* siuei ©odjen

mürben aber Dier, aus öier ad)t unb nad) ad)t ^odjen beburftc es nur

mef)r be» Segens ber (Sltern, um aus Antonius unb Xl)ufelbine Sttaitn unb

grau ju matten.

(&m folgt-)
. —

Johann der Blinde
in seinen Beziehungen zu Frankreich.

(Schluss.)

Von dem Schlachtfelde Hess König Eduard die Leiche des

Königs von Böhmen in die nahe bei Crecy gelegene Abtei Valloire

bringen, wo er demselben einen feierlichen Totendienst halten Hess.

Karl, welcher in der Nühe seines Vaters mit grosser Tapferkeit

gefochten hatte, und erst, nachdem er mehrfach verwundet worden,

mit Gewalt von einem böhmischen Ritter aus dem Sehlaehtgedrängc

gebracht worden, war in die Abtei Ourschamps bei Noyon geflüchtet,

um dort seine Wunden zu pflegen. Dieser begehrte von Eduard

III. die sterblichen Uberreste seines Vaters, was jedoch der König

von England verweigerte, weil er selbst für die Überführung der

Leiche nach Luxemburg sorgen wollte. Zwölf schwarzbehangene,

mit des Königs umgestürztem Wappenschilde geschmückte Rosse

zogen den Trauerwagen, der am 7. September 1346 in Luxemburg

anlangte.

Der Abt von Münster, Johann von Malberg, an der Spitze

des Klerus und von den Stadtbehörden und den Einwohnern be-

gleitet, ging der hohen Leiche in feierlicher Prozession entgegen,

empfing dieselbe vor den Thoren der Stadt und führte sie in die

Kirche der Münster-Abtei, wo dieselbe beigesetzt wurde. Karl Hess

seinem Vater daselbst ein prächtiges Grabmal errichten, um welc hes

die Standbilder der fünfzig Helden, welche mit ihm bei Crecy ge-
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falleu, aufgestellt waren. Jedes Jahr, am Todestage des Königs,

versammelten sich die Stande des Landes in der Abtei-Kirche und

Hessen für den Verblichenen ein feierliches Totenamt halten. J

)

Schon im Anfang dieser Abhandlung erwähnten wir der Wan-
derungen der Gebeine des blinden Königs. Auf weitere Einzelheiten

wollen wir nicht eingehen. Am 26. August 1838, dem vierhundert-

zweiundachtzigsten Gedächtnistage der Schlacht von Crecy, wurden

dieselben in der Klause bei Kastell beigesetzt.

Fast in gleicher Entfernung von Mettlach und Saarburg, auf

beiden Seiten durch tiefe Thäler eingcfasst und vorne von der

Saar umflossen, erhebt sich ein steiler Berg, auf welchem man

einen ganz lieblichen und anziehenden Gesichtepunkt gewinnt. Ausser

Dörfern und Mühlen überschaut man im bunten Wechsel Waldungen

und Weinberge, Ackerland und Wiesen und alles vereinigt, was

im ganzen Stromgebiete der Saar gezogen wird. Im Rücken wird

die reichgeschmückte und anmutig belebte Landschaft begrenzt

von holzreichen Gebirgen und mitten durch schlängelt sich in viel-

fachen und regelmässigen Windungen die Saar. Einst erhob sich auf

diesem Felsen ein römisches Lager, aus dessen Trümmern ein

Dorf erbaut wurde — zum Andenken hieran trägt das Dorf den

Namen Kastell.

Auf der Plattform dieses Berges erhebt sich die Kapelle, wo

Prinz Friedrich-Wilhelm die irdischen Uberreste Johanns von Lu-

xemburg, des Königs von Böhmen, beisetzen hess. Wahrscheinlich

hat die majestätische Schönheit der Gegend den Prinzen in der

Wahl der Ruhestätte des blinden Königs bestimmt. Allein nicht

dort, nicht in Preussen, au welches Land ihn keine Erinnerungen

fesseln, hätte Johann eine Ruhestätte finden sollen. Entgegen seinem

letzten Willen schlummert Luxemburgs grösster Held in fremder

Erde.

Die Rechtsansprüche Luxemburgs auf die Gebeine seines eins-

tigen Fürsten sind längstens klargelegt. Weshalb blieben die be-

gonnenen Unterhandlungen erfolglos ! Mehrmals dachten die Lu-

xemburger daran, ihrem Fürsten in seiner vielgeliebten Hauptstadt

ein seiner würdiges Denkmal zu errichten. Subscriptionslisten wurden

eröffnet *) und Entwürfe ausgearbeitet .... Allein kleinliche Hin-

1) Schotter, Bd. II, S. 289-29(i.

2) König-Grossherzog Wilhelm II. hatte einen Beitrag von 10.000 Francs

versprochen ; der Schöffenrat der Stadt Luxemburg gab den schönsten Beweis

seines Patriotismus, indem der Bürgermeister Scheffer 800 Gulden und ein

jeder der beiden Schöffen, Schmit-Brück und P. C. Würth, für 400 Gulden

unterschrieben ; selbst im Auslande fanden sich viele Gönner, welche für die

Errichtung des genannten Denkmals bedeutende Beiträge in Aussicht stellten.
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dernisse uud geringfügige Schwierigkeiten scheinen der Kommission

den Mut benommen zu haben — und Johann schlummert noch

in fremdem Lande.

Wird denn Kastell des blinden Königs letzte Wohnung sein ?

Mit uns rufen alle gutgesinnten Luxemburger ein donnerndes Nein.

Deutschlands mächtiger Kaiser Wilhelm II. wird dem luxemburger

Lande nicht länger die Gebeine seines grössten Fürsten vorent-

halten, es bedarf nur der Erfüllung der von Friedrich-Wilhelm

gestellten Bedingungen. Die erstere, Regelung der Verhältnisse des

Landes mit Belgien, hat seit lange ihre Lösung gefunden ; bleibt

noch die Herstellung eines würdigen Grabmals. Das Projekt, ein

prachtvolles Mausoleum in gotischer Bauart, hat Hr. Staatsarchitekt

Arendt mit Meisterhand entworfen, „nur noch etwas patriotischer

Opfergeist und das Gedeihen des schönen Werkes ist gesichert."

Auf Luxemburgs Thron sitzt heute ein edler und grossmütiger

Fürst, der selbst des Lebens Schicksalsschlüge empfunden, seine

Hilfe ist der guten Sache gesichert. Unsere Abgeordneten-Kammer,

welche jährlich viele Tausende zur Hebung des Ackerbaues, zur

Verbesserung der Pferderassen und zur Förderung der Musikgesell-

schaiten bewilligt, wird keinen Anstand nehmen, einige tausend

Francs zur Abtragung einer alten Ehrenschuld zu opfern ; es bedarf

zu diesem Zwecke — wir sind dessen versichert— nur einer Vor-

lage von seiten der Regierung.

Wie lange wir4 noch die Verbannung desjenigen andauern,

der, als er einem ruhmvollen Tode entgegen ging, seinen treuen

Mitbürgern zurief: „Wir sind auf derselben Erde geboren, wir

wurden grossgezogen für eine gemeinsame Bestimmung, nie werde

ich euch verlassen."

Der Wille eines Sterbenden ist unabänderlich und unantastbar,

er ist heilig. Wann endlich wird der blinde König seinen feierlichen

Einzug in das von ihm geliebte Land, iu seine traute Heimatstadt

halten ? Soll's noch lange währen V J. K. KOHN.

Die Luxemburger Mundart
von J. P. Bouro.

Fortsetzung IV.

III. Dentale.

S* S Z
harte weiche

Spirans od. Fricativa Africata

T D
harter weicher

Verschlusslaut
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Lux. T
Ist

A) Vrgermanisches

I i in den Verbindungen tr, cht, ft, seht (wo t nie zu z ver-

schoben ist) ; so : schtoon, goth. standan, Ndl. tttaan ; trat, goth.

triggws ; traurech, treffen, traap u. a ;
nuecht, goth. naht*, Eng.

night ; göft, goth. gifts, Nhd. Gift. — Urspr. tr ist oft aufgelöst

in ter ; so : batter, goth. baitrs ; wanter, goth. icintrus ; hieher

gehört auch das «.ter» das wir in einigen Namen von Bäumen und

und Sträußhera haben; dieses «.ter» bedeutet eigentlich Baum, goth.

triu, Eng. tree ; so : hieselter, icakelter, hielenter, maselter, mös-

pelter, und mit Methuthesis nössert, Nussbaum.

2) Im Ptcp. Pret. einiger schwachen Verba (wo es in den

andern Z itformen zu tz verschoben ist) ; so : genaat, zu netzen

;

gexchvaat, zu scheetzen ; gemat, zu setzen ; geschaat, zu schetzen,

gejaut zu jaizen ; geschpaut zu schpaizen ; gebut, zu bitzen ; ge-

schtuurt, zu schürzen,

3) in et, Ndl. het, Eng. U ; dat, Ndl. dat, Eng. that, Nhd.

dass; det, Ndl. dit, Nhd. dieses; daat, Ndl. dat, Eng. fÄa/, Nhd.

das ; waat, Ndl. traf, Eng. what ; und in der Flexionsendung des

Nom. und Acc. Sing. N. der Adjektive und Pronomen, goth. ata,

so : alt, mittelfränkisch allet, Nhd. als ; e grast, schent, Mengt

(kantj ; in töschent, Eng. (bejticeen, in schirtech, Ndl. schorteldoek,

Nhd. Schürze, und in tesselen, vgl. Ndl. Haufe, Eng. tass ; von

dem Germanischen kommt frz. tas.

4) in dem Suffix echt, Ahd. echti, Mhd. ic/tf ; so karecht,

kachecht, bekkecht, dairecht (durch Ausgleichung entstanden die

Formen : aarbecht, fuesecht, moolzecht, kampecht (Kindbett.)

B) Xicht ursprüngliches T:
I. Verschobenes aus D
1) In Geminationen bedingt durch urspr. folgendes j (i);so:

motten, goth. midju ; bet, goth. badi, Eng. bed,

2) In allen OrdnungszahlWörtern bis hundert ausschliesslich,

wo das Suffix im Gothischen meistentheils da und im Ndl. de ist;

so : de nötigten, goth. niunda, Ndl. negende.

3) Im Pret. und im Ptcp. Pret. der schwachen Verba : so :

mir haatten, goth. habaida ; e geleerte man, Eng. a learned man,

goth. laisida.

4) Nach / in einigen Fällen, wo nicht durch Assimilation //

entstand ; so : schalt, schölten, (aber schöllech) Ndl. schuld, goth.

skuld ; schölt, schölter, Schild, Schilder, u. a.

II. Verschobenes aus urspr. th.

1) Im Suffix gewisser Abstracta auf t, goth. itha ; Ndl. de,
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te, Eni;, th, Ahd. ida : left, Ndl. liefde ; hecht, Ndl. hoogte ; lengt,

Eng. length ; deft, Eng. depth
;
grtst, dekt, breedt u. a.

2
1 Sonst steht t urgerin. f/i. entsprechend nur noch in zwei

Füllen : zant, goth. tunthux, Eng. foofÄ, und taissel, Agl. thisla,

Nhd. Deichsel, Lat. temo, Frz. timon.

III. Euphonisches £ hört man zwischen / ''bisweilen auch nach

«, ////, und oder ch (in Diminutiven wie im Nhd); so : pXtchen,

Ndl. vogeltje ; tcontsch ; möntsch.

IV. Unorganisches /

a) im Inlaut vor sch hesonders in urspr. französischen Wörtern

wie : fletsch, Frz. flache ; mötach, Frz. miche
;
klentsch, Frz. clenche

;

enticbtschen, Nhd. entwischen.

b) im Auslaut, besonders nach sch /entstanden aus urspr. $)

und nach n und r, so : Macht, Kirsche
; flescht, Ferse

;
muurt,

Möhre. In Adverbien. Präpositionen und Pronomen ist dieses t

sehr häutig : anescht , ömmescht (jemand), hernoochert, nieicent,

töschent, iteert. (innert, hannescht (zurück), besonnescht, u. a.

Ursprüngliches T ist ausgefallen in : fuesent, Fastnacht, in

Zen Xiklnos, Sankt Nicolaus, in der Verbindung nt, die vor labialem

Verschlusslaut h, p in m übergegangen ist, so : kampecht, eig.

kantbet Kindbett ; grompir, gromper), eig. grontbir* Grundbirne

( Kartoffel » : tw ist übergegaugen zu pp in : eppex- etwas.

Lux : D
Ist

A) Urgennauische8

I) im Anlaut : daaf, taub, Eng. deaf ; duochter, Tochter, Ndl.

dochter, u. a.

II im In- und Auslaut nach einem Vokal ist es als urspr.

einfaches d erhalten : so : suodel, Sattel, Ndl. zadel ; leder, Leiter,

Eng. ladder ; Ndl. ladder ; bieden, beten, Eng. to bid, Ndl. bidden.

— Nach u und i wird jedoch einlaches inlautendes d, sowohl ur-

gennanisches, wie aus urspr. th entstandenes verdoppelt und der

vorangehende Vokal verkürzt: so: bidden, bieten, Ndl. bieden;

kuddrf/h'k, IM. kuttel Eingeweide des Hornviehs; gud, gut, Eng.

good, Ndl. goed ; hiddeti, hüten, Eng. to heed, Ndl. hoeden ; schödden

neben schidden. Eng. to shudder, zu demselben Stamm gehört

schudderech, zu Nhd. schaudern u. a. — Einfaches ursprüngliches

d findet sich l\-r\u-v nach r: tmiurd, goth. tcaitrd. (Nach / und n
aber fällt d aus oder wird assimiliert. Siehe weiter unten). '

B) Verschobenes aus urgerm. th : so : lieder, Eng. leather,

Nhd. Leder; drai, Eng. three ; denken, Eng. to (hink; deessem,

Ndl. deesem, Ahd. diesmo, Agl. thaesma ; dreschen, goth. thriakan.

317

Digitized by Google



Doppeltes d nach u und i: brudder, goth. brothar, Eng. brother;

mudder, An. mothir, Eng. mother, (honger)lidder, An. föfta;

huddel(a'faz)- Lappen, Ahd. hadara.

C) Entspricht Nd. ff, Hd. fz in : köddelen. Ndl. fcitteZen, Eng.

to Jcittle, Nhd. kitzeln ;
knadderech, Ndl. knutterig.

D) Doppeltes d entsteht, durch Assimilation in der 2. Person

PI. bei folgendem Pronomen der* ihr 5 so : gidder, geht ihr, hudder,

habt ihr, sidder, seid ihr, u. s. w.

E) Epenthctisch-euphonisches d findet sich in : fuendel, eig.

Diminutiv, Ndl. vaandel ; kundel -, Mhd. /»««<?/, frz. canal, Gosse.

Ursprüngliches Z) ist ausgefallen :

1) nach m in: hiem, Hemd; friem, fremd.

2) nach n und /, in allen Adjectiven und Adverbien : baal,

bald, mbl, mild, m?ö/, wild, fcoflJ, kalt, Eng. cold, aal, alt, Eng.

o/d, Ndl. oud, aner, andere
;

gedöllech, geduldig, u. s. w ; im

Wurzelstamm der Verba : falen, falten, halen, halten, Ndl. houden,

Eng. to hold
;
bannen, binden, fannen finden, ferschvannen, ver-

schwinden ; in allen Substantiven wo es urspr. von einem Vokal

gefolgt war oder noch ist : schöller, Schulter, Eng. Shoulder; maier,

Malter
;
schton, Stunde ;

iron, Wunde
;
hon, Hunde

;
kanner, Kinder;

lan, Linde, siin, Sünde, hen, Hände, zen, (zu zant), Zähne, Ndl.

fanden
;
(am) mon, (im) Munde. (Ausnahmen s. unter T, verscho-

benes aus D.) Wird aber d nach /, auslautend, so bleibt es und

wird zum harten Verschlusslaut t\ so: kant, Kind; za^t, Zahn;

want, Wind
;

bi\t, (aber biller) u. s. w.

3) im Compositum : schnappech, Schnupftuch. Ndl. doek.

(3rorti'cfcun9 folgt).

iffdjidjte Des gof£0 unö kx Uraffloft gnlltap,
qufUrnmä^g bärgest won lu. Jörn.

Extract bcren Tabellen be$ Dorffs Höningen :

1. Hans Peter Dür, probftet) Söaftcnad), maicret) |>offclr, nnlfcer

tbeitö, of)nc bic (jerrfcfjafft Lüllingen 3U benennen.

baulanbt :jo morgen 128 rütljen

;

robtlanbt 86
f»

77 „

3 garten 0 H 138 „

•lotefett 13
ff

78'/
2 f. tragenb 23.000 Ijeu unb grümet;

peidjen 0
ff

91 „ tragenb fambt grüntet 8 3entner;

büfd) 14
fr 11 n

t)at ein loofjnfjnus fambt fdicuer, fd)äfferet) unb fonft bebürfbtge
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ftallungeu mit einem Heilten frfjoppcn, ein mafjhnüljlen mit einem £auff,

nebft Höningen
;

gibt 3inS 8 fefter f)ober ©aftenadjer maa$, gibt 3

l)iil)ner, ivaffcriauff nnb fünften 51110 */, matter mcf)l, 7 9it)r. 7 fdjill.

2 ftbr. 2 tiarb£
;

gibt 3in£ toegen büfd) 10 tiarbä ber pfarrfirc^ gu

©aftenad), 8 fefter, jebcS I)olbe jaljr 4 fefter ftorn nnb 4 fefter l)abcr,

nebft was er bem ^Gfjren ^aftor gibt n. f. tu. onff feiten ftiinbc milder

«cmidjt, nal) bas bic müfjlen £cin gebauten tjabc unb au$ mnngel bes

roaifer* ein 3ten tf)eit bc$ jaljrS fticll ftefie.

2. Michel maasen, rote Poriger ingross, ber fyerrfdjofft nnb ortl)S.

bantanbt 24»/
2 morgen;

robtlanbt 70

fpeiegarten 0 „ 96 rütfjcn

;

pefcf) 1 „ 56 „ tragt fambt grüntet 2000 pf.

;

roice Vjt „ tragen 10,000 Ijcn unb 200 pf. grüntet;

Ijecfenlanbt 4 „

ein büfd) oon anberttjalb bufdjmorgen unb 150 riitf)cn oon 8 frr)u^

;

gibt beut grunbl)crn ju fiuttgen ein matter fjaber, 10 fdjill. 3*/
2 ftbr.

gibt bem graff 31t SlMlfc ein fjun, bem graff öon (Slcrff ein f)ttn. —
mus bem grunbtljcrn 31t i'üllgcn 3 frönben mit ber fyanbt tljun. Jtuff

feitljen ftänb unterhalt be£ ^farrbauö nnb ttirdulntrn 8 fdn'ü.

3. franz Kecher, qualität ber $)errfd)afft roie oorige.

baitlanbt 21 morgen,

robtlanbt 111 „

fpciägartcn 0 „ 127 rütt)en

;

roie$ 7 11 tragen 10,000 fjeu, 500 grüntet

;

pefd) 0 11 58 rütljen, tragen 800 pf. I)cu, 100 pf.grü^

büfd) 0 „ 300 n per 12 fdjutj. [tuet;

befombt fctbft fdjafft 3«/, ftbr., gibt fd)afftfrud)t 16 fefter tmber,

baftonier ntaa* unb 15'/
2 fdjill. gc(t, flugtjaber 8 fefter, gibt jaf)r$ 2

i

f)ül)uer unb 3 frontag, befommt mittag* monbt Soften, u. f. m.

4. Joes Sehackos, qualität ber fccrrfdjafft nüe obgentelt.

banlanbt 3 morgen, in 7 ftücfcr

;

robtlanbt 21 „ 80 rntljcn

;

1 garten 0 „ 32 M

miefen in jroo planen, jufammen 1 morgen, 27 rnttjen, trägt jätjrlid)*

bem $($breit graffen 311 MÜH 1 raud)l)ttf)n, a!)n fdjafftgett 18»/
t ftbr.,

benen R. P. 0011 ber 2ocietät .Jesu 3U Eüfeentburg l'/i fafi fjaber

baftonier moaS.

alfo ertral)irt bind) ünterfd)ricbcncn 31t (Slerff refibirenben 9?orarium

im jaljr 176*. :U<\ aVartint). WotS.

Tax angeführten tjerridmftlidjen (Mütern cntfpredjenb, mußten bic

einzelnen Wc()öfer jäl)rlid) an 8d)afft unb Xicnft liefern, mie baS ®erirf)t
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I

crfamit unb auferlegt rjnttc. @in Äu^ug au$ beut £d)öffenbud) brs

.frofe* Lüllingen gibt un* hierüber fieberen Äuffdjtufe:

3m ^af)r 1632 ben 19. apriüS ift t>or mir notarie Sttaner unb

geriet be£ $off« Millingen bcnenntlid) Tiebend) 2«üUer, jur ^cit Gatter

«tilgen ftriebrid), meucrS frieberid) üon Eutingen, ßönig* (Georges üon

.freteborf unb ttod)S ^oan üon Höningen ber fammtlidje £>off Sulingen

erjdn'etten unb fjaben affirmiert unb crflcrt, ma£ ein jeber untertafje an

fd)afft unb ^ienft jäljrlid) 511 liebem fdjulbig, wie folgt

:

1. Diedericb Müller gibt 311 mat) unb .§crbft je 29 ftbr. 6 liarbö

511 wcinadjtcn 20 ftbr.

2. Kirchelen Joan, 35 ftbr. re$p. 23 ftbr.

3. Ringen friederich, 25
rt tt

15
11

4. Mayers friederich, 20
1» 11

20
r»

5. Königs George, 16
11 »»

12
ff

6. Massen Joan, 24
11 ii

15
. M

7. Kolles Joan, 20 M 11
18

II

8. Bomeren Joan, 20 » H 12
(1

9. Mitschen Dederich, 27 n II
25

tt

10. Piek«*rs Joan unb Pick«*rs Theis, 20
tt n 10

tt

1 1 . Heintges Niclas, 8
»1 n 6 M

12. Penckges Hartard, 8
11 ii

6
II

13, Meckels f)au$ gu Höningen gibt üor att 10 ftbr.

auffer biefem (Melb tfonibt jebem Steffen üoruff 3U fjaben jaljrltd)

5 ftbr. folgenbe geben an r)abcr

:

diderich Müller gibt 3U weinadjrcn 3ioei) malber ütanber maa».

Ter Kauelier, Massen Joan, Meyers friedrich, Ringen friedrich,

Kolles Joan, Bommen, Mitschen Diederich, Pickers Joan, Pickers,

tf)ei£ äufamtnen alle je ein malber.

Tiefet tnun ber nmyer Heinrich Meyers liebem jäfyrtid) : erftlid)

31t ^ianben in£ ßlofter, laut 3tft üom 14. 9(uguft l.">27 311 mat) unb

l)crbft je 13'/
2

gulben, ben gulben 311 10 ftbr.; 311 meinadjten 12 gulben;

bem rid)ter 311 üiauben 311 mal) unb l)erbft unb meinadjt je 9 gulben.

uff relatiou unb aus munbt ber gend)t unb famcntlidicr f)off$leutl)

be$ ^offÄ Sulingen unterfdjricben GonrarbuS bifdjoff pro extractu

per nie mare unterfdirieben Gilles Bernard mit pphe.

^mblf 3 11 In*c fpeiter, im ^afjr 1 048, l)at ber bamalige Pfarrer fUilfyelnt

Kaulcrs oon Lüllingen einen äbnlidicn ^u^3ug angefertigt, ber maljrfdjetn*

lid) als Sklcgftücf im ^ro^ef? Jobami 0011 Boyelle gegen Ringen Frie-

derich bienen feilte. Äud) biefeu laffc id) im Wortlaut beS Original?

folgen

:

Tif< naeglt feinbt frfniltig bie oon bem froff üon Pulling

:

Ter melier 0011 Pulling liebert in baj? Glo&ter gu iManben 14
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gulben fdjlegter munden 511 mal), munfe mic man mein unb brobt bc.^afjlt

im Sanb Sufcemburg.

3tcm ift aud) fd)ultig bcr ÜWel)er 311 ticbcrn 3U mal) 9 frfilcgtcr

$utben, mic obftel)et beut ffiid)ter 31t ©ionbcn.

3tcm bemjclbcn miniftcv nod) 311 l)erbft 14 (Bulben mic obftetjct auff

2t. t^iitcö ^ag.

3tcm nod) bem Otid)tcr 31t iManbcn 3 u"9T"raucn Ciaren 9 fdjlegter

gulten mutig allcf? mic obfteljct.

3tcm liebert nadj oorgltr. ättctyer bem ÜDHniftcr im Glofter 3U

mcinadjtcn 12 fdjlegter (Bulben allcä munt? mie obftcfjet.

Qtem nod) ^ungframen Ciaren 31t mcinadjtcn i> (Mulbcn fc^legter

munden.

3tcm nachfolget map jegüdjer -poffmann jdjulbig ift feinem Herren

inl)r«

:

3tem 311m erften ift fdjultig, bap uiffcrS $krtljanuifj oon Wbcrman

unb ftrüllen "äNidjell 311 mal) 11 gnlbcn unb xxvi leljer, 3 tcni 3U ®*«

tt)ineä in bem Ijcrbft and) fooiel mie obfteljct.

Jtcm Massen Michell oon Höningen 311 mal) ij (Bulben nnb xj

letjer, $tcm 31t 2t. tf)ine£bag im Ijcrbft and) fooict mic oorgelt.

Qtent Mackeitz Mychcl oon Höningen $11 lei)er nnb ein $mlffcn

3n mal), item 3U 2t. tfjincSbag il)in Ijcrbft and) Su leljer.

3tem befj Kochs feube oon Inningen iij (Bulben onb xiiij let)er

31t mal). %tcn\ 311 Ijcrbft 311 2t. tfjtnefjbag andj alfo oiel mie oorgelt.

3tem ift fdjnlbig Kynen Peter oon l'ullingcu 31t melj ij Bulben

onb iiij lei)cr.

3tcm 3U Ijcrbft 31t 2t. tljincpbnd) and) alfo oiel mic oorgelt.

3tcm Krenier Johan oon Inningen )d)nltig 311 mei) ij gnlbcn ein

letjer, mie item Ijerbft 31t 2t. tl)incj?bag and) alfo Oiel fdjultig.

3tcnt ift fdjnlbig bom oon Inningen 31t melj 3metj pctcrsgulbcu, item

aud) alfo oiel 3U 2t. tljinc^bag iljm Ijcrbft.

^tem Mitschen leube fdjultig ein ort mic iiij (Bulben 311 met) item

aud) alfo oiel 31t Ijerbft 31t 2t. tljincsbag.

JJteui ift fd)ulbig Piek oon Pulling ein Öhilbcn oubt xxvi leljer

3U mei) unb aud) alfo oiel 311 .frerbft off 2t tljincsbag.

3tcm bcr ttönig oon .'nein ftorff unb feine £cnb 311 mei) iij (Bulben

unb iiij lel)cr, 3'tcm 31t Ijcrbft uff 2t. tljincftbag andj alfo oiel.

folget bcr ipcinatfjteu fd)aff.

3tcm 311 mcinadjtcn 311
sJiicbmnon, bajj piffcr$ leubc mttt ieinem

anfjauf ij (Bulben.

3tem Massen Michel oon Höningen 311 meiuari)tcu ij gnlbcn

„ Mackeitz Michel ,, „ „ xv letjer.
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$tcm bcft Kochs leubc uon Höningen 311 lucinaefytcn ij gulben. x Ictjcr.

„ Kijunu Peter uon Pulling „ „ 1 „ xm Ictjcr.

„ Kremer Johan „ „ M 1 „ xvii „

Bora „ „ „ 1
if

iüj „

„ Mitschen leube „ „ „ iij „ x l. fdjulbig.

„ Pick
11 „ „ 1 petcrögulben.

3tem ber töönig Don £>ein$borff mitt uffgcmullten leuben ij gulbcit

xxi lener.

folget bic (Suen bie obglt. frf>ultig feint

:

^tem ber Füller onb feine ij ttinltcr (Suen 311 (Slcrff.

„ Massen Michel ein molter (Suen.

„ best Kochs lenbe „ „ „

„ Ringen Peter „ „ „

„ ber meyer ein inalter vor ,\>nrell baruon er ein gnlben fwtt

anft bem lucnnadjtsgelt.

^tem Kremer Johan 1 matter ÜDCN

„ Böin 1

„ Mitschen lenbe 1 „

Dief? uorglt Ijatt ntoriit bic geridjt 511 erlegen wann icinang fid) bien

bcfnmmeret, bap en ucrlabcn iverc mitt obgltcn idjaff, nie bap Don alterö

unb ba« befid)tigcn, alfo ift bief? erfannt uon bem gangen gertdjt im

^ab,r ruc unb Ii) < 1 555) bas riiij bageö jannart) Hüffen Jfjift Äippc

uon Inningen nnb fdjeffen. ©reiner ^oljnn uon Lüllingen, fttyuen Steter

uon Güttingen, s^eter äönig uon £cinftorff onb bes puffert iöartljomeg

uon 9iicberman nllefamt gang gcrtdjt.

Sopitjrt nnb collationiert an feinem original uon mort irort gleidj

funben ivorben uon mir untcrfdjricbcncn beut elften tag monatljfif 3 uli°

Aö 1648.

Wilhelm Kaulert. ^nftor Millingen.

Nota. Tie 9tiifliifiiiterinnen »on ^ofingeit bejogen an *^chnu-u au* bem #of

VuUinflcn 12 Sefler (Werfte nnb ebenfotüel .vmfer nnb ftartoffeln intb jtvar au* bem

$aufe *lHatb>i$ ^ermann 0011 Töningen (Siebe Ärcf). ^ßublif. XVI. §. 202). Tiefe«

beftätigt bie Äbtiffin M. C. <le Nonancourt in einem $3rief uom 18. ^u\\ 1769, an

.fterrn Ch. M. von Biwitz.

iftortfcfcung folgt).

§ur Jtttmitur uujtos Ijnmntljüdjen palfhtes.

VIII.

DE LA FONTAINE Edmund.

(gorifefrutta,).

Tief? luar ireber ein ftol^er
s
J0(ann, nod) ein &ricrb,er. (£r Ijatte ein
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eble«, für allcS Schöne unb Grfiabcne empfänglidjc* ©emütf). 2ttit bein

Stritten ging er leutfclig um, ber SReidje imponierte if)tn nid)t. „SHaS

DicfS al« SWcnfd) unb (Wefcllfrrjafter war", frf)rieb bie 2urcmburgcr Bettung

in einem marm gefugten 9?arf)rufc (1891, Mr. 176) „miffen alle, bereit

©efonntfcfjaft unb ßufamnicnfcin mit tfjin aud) nur nad) Stttnben jä^ttc.

(*# mar ein (Menuft, if)m giiju^ören, mic er aud) in ber Unterhaltung

bic Sprache meifterte, bie er fo meifterrjaft gefdjriebett fjat. Da fanten

SBenbungen, ?lu«brücfc, bic einem tängft quo bem Sinne geidjmunbctt,

ba Hangen föcgifter, bie man längft öerroftet glaubte, unb fo grabaus,

ferngefunb, mie ba§ 5öefett bc$ 2D?anncS, fo mar aud) feine Spradje.

©enn je eine Popularität öerbient mar, bann mar c8 gang gemifi

biejenige, bie ^icfö befap. Darum burd^og aud) tiefe, angeineine Trauer

ba$ gan$e i'uremburgcr 2anb bei ber unermartetett ftunbc feinet .ipin=

fdjeibenss. sJ?ad) faum breitägiger firanfrjeit ftarb er, au einem £>al£ge*

fd)mür, 2Nittrood)$, ben 24 ^uui 1891, um l)alb fcd)£ lU)r bc$ Vlbcnbs,

motjl vorbereitet unb üeriefjen mit ben l)ciligen Stcrbcfaframcntcn. 91tn

barauffolgenben Satnftag, ben 21 ^ttni, fanb in ber Pfarrfirdje ,^u

SJianben gegen 9 UI)r 2J?orgcn3 ber ^cidjenbienft ]tatt.
sJiad)iuittag$ um

3 Uf)r mürben bic fterblirrjen lleberrcftc bes oon allen Surcmburgcrn fo

fef)r gefd)äfctcn Mationalbidjtcrä unb öoltetf)ümlid)cn 3d)riftftcllcr$ $ur

füfjlen, ftillcn (Mruft begleitet. Datf de la Fontaine ber l'ttrentbttrgcr

^reube unb Stol^ mar, bewies bic grofie ßaf)l ber ftremben, üflcamteu,

WagiftratSpcrfoncn , ftreunbe unb ^ermanbte bc« .fmtgefrfjiebcncu. $on
Mal) unb ftern waren l'eibtragcnbe erid)ieucn, fold)c bie ton perföttlid)

gefannt Ratten, unb anbere, bic if)n nie gefeben unb if)in auf biefc SBcifc

ben Tribut ber Danfbarfcit sollten für bie fd)önen 3tunben, bic er if)itcn

burd) feine 5Bcrfc oerfd)afft. flu* Curctttburg l)atte fid) ber ilJorftanb ber

„ÖHjm", beren ÜWitbcgrünber Dicf* gemefen mar, fomic eine Deputation

ber „Union dranmtiqu«'" mit umflorter ^crcinSfaljnc cingefunben. fterr

«boofat $aul (älter, Präfibent ber „ftniu", legte im Tanten ber Mcfcü*

fdjaft einen ^orbeerfranj auf ben Sarg ttieber. JlMelc ^otabilitatett,

namentlid) au« ^uremburg unb Dicfird), maren int Xraucrgelcite ocr=

treten. (Sin langer 3ufl
00,1 TO*!«» n»3 ^iattben unb ISinmoljnertt

ber umliegenben Crtidjaftett folgte ber Satire. Der ^erftorbene nattc fid»

mafjrenb feiner flintstf)ätigfcit als ftricbcu*rid)tcr bic 8t)inpatl)icu ber

gangen $eöölferitng bes ttaittonö ^iattben ermorben. tfaljlrcidjc «räu^e

maren fomof)! oon Prioaten als (Mefcllfdiaften cingefdjirft morben, um

Sarg unb ©ruft bes lieben ^erftorbenen ju fdjuutcfcn

9iad) ©eenbiguug ber religiöfen Gcrcmonicu l)ielt ."perr flbuofat

Paul (£lter am offenen Wrabe folgenbc flnipradjc

:

„Messieurs, je suis chargö du trist«- tnais a la fois glorieux

devoir de dire un derni»>r mot d'adieu a la depouille mortelle de
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cclui qui fut un des fondateurs les plus illustres de la Socnte de

Gymnastique de Luxembourg. Ediuoud de la Fontaine, a la tete

d'une phalange d<- jeunes gens qui, sons lc souffle ardent et g£-

nereux de 1848 s'elancaient ä Passant de 1'idoal, inottant I'aniour

du beau et du vrai au-dessus des preoceupatio.is d'interet per-

sonnel, est parvenu a creer dans sa langue raateniel. langue im-

parfaite et peu malleable, un art dramatique essentielleinent luxem-

bourgeois qui, apres taut d'annees, fait eneore 1- s delie<-s a nous

tous, quelle que soit r.otre position sociale et quellet« que soient

nos pretentions litteraires. C'est qu'il a su dep.-indre avee taut de

verite. taut d'art, taut d'esprit, e' en evitant l'ecueil si daugereux

de la trivialite, la vie intime d un petit peuple inodeste et simple

eomme lui. Par sea umvres Dicks nous a prodigue une litterature

saine et savoureuse, a rempli par Iii une mission eminemment eivi-

lisatriee et, j'ose lc dire. sans eraindre de trouver des contradieteurs,

qu'aussi longtemps qu'on parlera le luxembourgeois — et j'espere

(ju'on le parlera toujours — le uom de Dicks restera inoublie

parmi nous.

Ces quelques paroles prononcecs et ees quelques flt-urs deposees

sur eette tombe ne suftisent pas pour payer la dette dhonneur

que tont un pays a eontractee vis-ä-vis de eelui dont nous deplo-

rons la mort.

11 faut plus.

Permettez-moi d exprimer en ee moinent solennel ee veeu, qui

trouvera eertainement un eelio bienveillant dans tous les coeurs

luxembourgeois : Que tous ses admirateurs — et ils sont legion —

-

contribuent a lui eriger sur sa tombe un monmuent imperissable

eomme sa gloire et qui dira aux generations futures que nous

savons (jue c'est lionorer, aimer sa patrie que d honorer et de

glorilirr ses lioinmes de valeur, et que nous n'avons pas failli ä

ee devoir.

Puissent ees marques de Sympathie et de veneration attenucr

dans la mesure du possible le ehagriu si profond de la famille

eploree.

Adieu Dicks, adieu, les Luxembourgeois ne t'oublieront jamais !
u

hierauf trat .frerr ^ubuftricl 2poo au? (ifef) au ber Sll^ette an

ba$ offene Wrab unb toitoitetc beiu Verdorbenen in feiner Wutterfprarrje

folgenben s
Jfad)ruf

:

^Hei un dem (traf, wa je op enger Platz, zimt et sech, e'

Wuort an der Hemechsspröcli ze ribdert.

Deu, den en onerbittlecht Los ons csö hurtcell an esti onver-

horr't entrass hubt, an cm dem seng Roplatz an der Ewegket mir
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hei voll Sehmferz fersaininelt stin — Hfe' wor E' tun de Besehten,

de s« :
i Laud erfirbriiocht. Koll helecher Begesehteronk tir alles wät

seinen, gutt, a' menschlech wor, hobt Hie' mat toger seltener Left

u' seligem Land an u' sengem Folleek gehangen. Ilfen huot, ewg

ken Aneren, an d'letzeburgcr Follcckslfeweu ägegratf a' mat follcn

Hennen draus geschetTt a' Gestalte geschäft de tir Jöerhonnerte

sin. Seng Hart' huot bei Jonk an AI, bei Grus a' Kleng, bei Re'ich

an Arem, de deist Gefilier erweeht an En ewe den Auer aus de

Misere tum Menschelfewen an eng Idealwelt fersät, de neimuen

den Dichter fu' Gottesgnu» <d ertiznuwere kan.

We Hien — a' senger kerleeher Juocht — de Jo:ig un d'Med-

che' sänge lest, du hübt Hini en Ideal tirgesehwfeft, en Ideal fmu

Scheuen a' Grössen, en Ideal fun Allem wät eng Mensehebroscht

an belächer Begesehteronk entfläme kan. An dät Ideal, dät wor

8e
A

i Land an de Leit an dem Land, denen All Hien e Brudder

wor. Duortir as onse Sehmferz esö grösz, onst Led esö def, onse

Ferloscht esö hart. Ower, esö we mir Hien hei an de Buodcm

fersenken, esö get Hien zu gleicher Zrit an ons Hierzer begrubweir

an E' bleiwt an der Folleeksscl ägesckloss' all Ewegket. Mir weihen

Hie' mat sengen egenen, onfergleichleche' Versen :

„D'Pferele fmu Da, dät sin deng Diamanten,

D'Bluniineu oin Feld, de sin dein Höehze'itskled,

D'Nuochtegeilereher, dät sin deng Musikanten,

An dein treit Hferz as ons Gleckselechket. u

De Man as fort, nia si'in helle Geseht a' sein treit, wärem

Hferz sin ons bliwen a' si sin d'Egentom fum Folleek esö läng as

eng letzeburger Broscht fillt. Ilfen as riet eleng fun haut a' fu'

geseilter, Ilfen as ganz besonnesch tir d'Zökonft an nach an de

ferensteu Zeiten werd seng Leier onse Nokomiue' klenkeu an se

un hir Häptriicht a' Scbellechket geniubnen :

„Fest um Land, trei dem Dicks !
u

Mam Dicks senkt steh e Steck fum Land an d'Gräf. Durch

Hfen as d ganzt Land operwäch an hu' seng Kanner sech kenne

leeren. Um Dicks erneieren sech ons Geiieratiönen an Ewechket.

Den Dicks an d'Land,

D'Land an den Dicks,

De Inwen eweeh !

Xod) ntcljt nur im Vurcmburgcr &inbd)cn, fclbft bis in'ö ferne

flmerifa, fanb ber lob beo alloerebrten ^arionolbirfiter* einen fdntttrg*

lidjen Biberbau. 3mn gktvei* bieue ber folficube ÄuSfdjnitt au£ ber in

Gtjieago rrfötenenni Bettung : „UnabtyangtftcS Viiycmbttrcjcr ^orfieiiblntt"

ONr. 1 tunu 29. ^3 uli IHM., beu wir Wörtltd) Ijieljcrn i^cn :
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, r
^cr Ünrembnrger ^nbeprnbent'Stufi uon Sljicogo in feiner rcgeh

madigen Ü>crfammlung oom 19. ^uli 1891, unb betreffe bc« §infrfjei s

bcns bc« $>crrn (Sbmonb bc In Fontaine (2H<&) faptc einftimmig bie

folgenbcn $efd)lüffc

:

3« (Srroägnng, baft est bem Allmächtigen in feinem nnerforfdjlie^en

OJatbftfjliiflc gefallen, unfern geliebten nnb geehrten !&inb«mann, Jjerrn

(Ibmonb bc la ftc-HhuM/ unfern Wational^ichter „Sief«", in ein

beffere« Jenfeir« abzuberufen

;

3» (irmagung, baft biefer nnerfefclicfyc itferluft nicht allein bie bem

T)al)ingcfd)iebcncn naljefteljenben sJJerfonen berührt, fonbern überall, wo

bie Luxemburger 3unQ c ftingt, mit tiefgefühltem Sdjmerj empfunben

werben muß

;

3n (Srnuigung ferner, bap bie Ü>crbicnfte bc« Verdorbenen um

bie bramatifrfyc Littcratur feine« £anbe« ba^nbredjenb unb jefet noch un*

übertroffen bafteben , nnb berfclbe bierbnrd) jum ÜBohlthäter feine« Volfe«

geworben
\

$n ßrwagung ferner, bafi bie „^icte'fchcn'' Söerfc ben beften Gr=

5cngniffcn anberer Nationen ^nr Seite geftellt werben fönnen, moburdj

bem Murembitrger fianbc nnb feinen über bie gan^e Seit verbreiteten

ftinberu, (Sljrc nnb ®lan$ ocrliehcn wirb.

£arum fei c« befdjloffen, bnp ber Luxemburger 3nbcuenbcnt*(Jlub

oon Gbkagc ben .'pinterbliebcnen be« uerftorbenen ^lationalbiehter«

„Tiicf«", £crru (Sbmonb be la Fontaine, 511 bem unehlichen Ü?erluft,

ben bicfelbcn mit fammt bem Luxemburger Lanb erlitten, fein tiefgefühlte«

SJeileib entgegenbringt.

(£« fei ferner bcfd)loffen , ber ftamilie bc« Verdorbenen eine üb-

fdirift biefer Vcfdjlüffc 3U übermitteln. l

)

$n Anbetrndjt biefcs traurigen ßreigniffc« unb um ein öffentliche«

Qeugntfc abzugeben Dan ber großen Achtung, bie ber Luxemburger $n*

bcpcnbent=eiub für ben tobten ^atiouat^idjter (fegt, fei e« ferner

bcfcf)loffcn, bafi biefc Vcrfammlung fid) jefct oertage.

3m Tanten bc« Luxemburger ^»ocpenbent-Slub oon (Chicago :

3of)n Schumacher, ex officio.

(Sug. s^ic. ©ellar.

3ohn % St I) i 1 1 9

c

SUphonfc ftritfd).

(geg.) Somittee.

(ftortfefcnng folgt.) M. Blum.

1) 3Mefc SHefolutioncn würben, auf weiße ÄHoSfeibe gebnirft, ber ^familie be*

SBerftorbertert
,
burd) beu iHorftanb beo SnbepenbenNSlub, übermittelt.
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Les vceux de l'epervier
et le pr£tendu empoisoimenient de Pempereur Henri VII.

(Suite II.)

Les evenements de Brescia sont decrits d'une maniere detaillee,

mais la mort de Waleran est attribuee plutöt ä ses debauehes

qu'aux blessures reeiies de lenneim. Eiisuite le poete noufl tait passer

par Genes ä Rome ; il fait uno description minuticuse des faits

d'arnies de Baudouin de Treves et de la mort de l'eveque de

Liege. Dans la derniere partic il s'agit de rempoisounement de

l'enipereur. Nous transcrivons les vers afferente :

1. Et Ii roy chevalchait dollant et esmaris,

Et vint devant Florance, et ait la ville assis.

Le jour de Nostre Damme que Ii jour tut chaudis,

Se levait l emperere, penssant ä Jhesu Cris
;

5. Au mostier s'en allait, si ait la messe oys

;

Li Jacopins Ii chantent, penssans et entrepris

Coment Ii emperere tust ou mors ou murdris.

Je ne dis pas qu'an l'ordre n'ait demon dous amis •,

Maix eil estoit diauble, de Dieus fut annemis,

10. Le saerement ait fait, proposez et traitis,

Et la chair Jhesu Cris ait deden le pain mis,

Le venin gitait sus : c'est voir. Le roy gainehis

Qui eil orison fut encoste Ii assis,

Sus ung tapin de soie couver d'un ver samis.

15. En la bouehe Ii mist. Dieu, con perfut trahis !

Dont ait prins le ealisce, a .II. mains l'ait saixis,

1. Et le roi (Henri) chevauchait ©n chagrin et tristere,

Et vint dovant Florence et aasiegea la ville.

Le jour de Notre-Damo, que la chaleur etait brillante,

L'enipereur so leva, pensant a Jesus-Christ;

5. Au moutier il alla ou il oui't la messe,

Que les Jacobins chantent, pensant et meditant

Cotnment ils devaient tuer ou faire inourir 1'eBipereur.

Je De dis pas que, dans leur ordre, le demou ait eu deux amis;

Mais celui-la etait un diable, de Dieu il etait ennemi

10. Qui proposa de eelebror le saint sacrifice,

Et qui. apres avoir fait ontrer la chair do Jesus-Christ dans le

Y jeta par-dessus du poison : c'est vrai. Le roi se detourna, [pain,

Qui, pendant sa priere, etait assis ä cöte de lui (du moine),

Sur un tapis de soie couvert d'un sannt vert;

15. Dans la bouehe la mit (le moine mit l'hostie dans la boucho de

rompereur). Dieu, comme il fut trahi

!

Alors ayant saisi le ealice ä deux mains,
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Le rov donnait a boivre ; or est Ii roy raurdris.

Cil que fut blau com Hour, est tout tuntost nercis.

En la chainbre c'est trait, dollant et engreniis

;

L'O. Los Jacopins mandait que venissent ver Iis,

Et si leur demandait pour quoy ilz l'ont ossis.

„Signour, dist l'emperere, „or ne rae sallcz ja.

„Pour quoy m'avez vous niort ? mez corpz tant vous ai-

„Mon or et nion urgent a vous tout presentait. [mait

;

25. „Ainsi fist fei Judas que Jhesus Cris trahait !

„Or nie baixiez ambdui, et mez corps vous ferait

„Condure fors des ostez que nulz ne le savrait."

Dont le baixent en la bouche, sa mort lour pardonnait.

Et Hanry de Namur devaut lui appellait

:

30. „Conduissiez ees proudomez et lour corps s'en irait

„Pairler au roy Roubert que l'autrie lez mandait."

Et Hanry les conduist et puez se retoumait,

Et vint ains en la chambre ou son signour trovait

Que se destraint et torne, que la mort l'espressait.

35. „Signour", dist l'emperere, „envenimez mourai

;

„Cil m'ont donnei la mort cui je formeut amai."

Et ung elerc Ii respont : „Sire, vous garirai,

„L<« venin de la bouche et du corps vous ostrai."

Et l'emperere dist : „Se Dieu plait, non ferai.

II donna a boiro au roi ; alors lo roi est empoisonne.

Celui qui ötait blanc corame fleur, est tout noir maintenant.

11 so retira en aa charabro, attriste et ehagriue

;

20. II manda aux Jacobins de venir aupres de lui,

Et leur demanda pourquoi ils Tont fait mourir.

„Seigneur," dit l'empereur, „ne me celez rien.

„Pourquoi m'avez-vous fait mourir? je (mon corps) vous aimais

Je vous ai fait preaent do tout mon or et de tout mon [tant.

25 „Ainsi Ht le felon Judas qui trabit Jesus-Christ, [argent.

„Maintenant, donnez-inoi un baiser tous deux, et je vous ferai

„Conduiro en dehors des armees, que nul no le saura."

Alors ils lo baisent sur la bouche, il leur pardonne sa mort.

Puis il appola devant lui Henri do Namur

:

30. „Conduisez ces prudhommes, et ils iront

„Parlor au roi Robert qui l'autre jour les a mandes."

Et Henri les conduisit et puis s'en retourna,

Et vint dans la chambre oü il trouve son seigneur

Qui se debat et se tord ot que la mort oppresse.

35. „Seigneurs," dit l'empereur, „je vais mourrir empoisonne

;

„Ceux-la m'ont donne la mort, quo j'ai fortement aimes.*

Et un clere lui repond : „Sire, je vous guerirai

;

„Je vous 6torai le poison de la bouche et du corps."

Mais l'empereur repliqua : „S'il plait a Dieu, je n'en ferai rien,
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40. „Quant je aix Jhesu Crist, ja ne le guerpirai

;

„Pour raoy morut en croix, et je pour lui mourai.

„Mais partez vous de cy ains tant com je vivrai,

„Que 8i tost com j'yer mors et de vous partirai,

„Ser^z vous tous trahis, trestout de fin le sai. u

45. Et Ii barons respondent : „Se Dieu plait, non terons;

„Tant que soiez en vie, ja ne vous guerpirons,

„Et aprez vostre raort, les traytours suirons

;

„Se per nous sont trouvez, a mort les meterons

;

„Eh se on nous assault, nous nous deffenderons."

50. L'empereour l'entent, soy mist en genoillons

:

„Signeur, pour Dieu vous prie que nous lour perdonnons

„La mort qui m'ont donnee, et Damme Dieu prions

„Que Tarne soit salvee quant de ci pertirons.

„Hanry de Namur, sire, vous eitez moult proudons

;

55. „Prenes tout mon tresor, s'en donnez aux barons;

„Mon cheval et mez armes, cellez vous laisserons

;

„Saluez moi ma maire, jamaix ne la vairons."

Lempereour morut per delez ces barons

;

A Boin Covant fut mors. Dieu Ii face perdons

!

60. Dollans sont Ii barons quant voient l'cmperour

Morir per telt destresse et chaingier sa colour

;

Dont le plourent ensemblez Ii grant et Ii menour

;

40. „Alore que j'ai J&uis-Christ (dans mon corps), je ne Ten ferai pas

«Pour moi il est mort surla croix, et moi je tnourrai pour lui. [s rtir:

„Mais vous, partez d'ici pendant que je suis encore en vie,

„Car, aussitot que je serai mort et söpare de vous,

„Vous serez tous trahis, je le sais certainement."

45. Et les barons repondent : „S'il plait ä Dieu. nous ne le ferons

,Ti>nt que vous serez en vie, nous ne vous quitterons pa», [paa,

„Et apres votre mort nous suivrons les traitres

;

„Et s'ils sont trouves par nous, nous les mettrons a mort,

„Et si on nous assaille, nous nous defendrons."

50. En entendant ceci, IVmpereur se met a gonoux :

„Seigneurs, pour Dieu, je vous prie de leur pardonner

„La m«»rt qu'ils m'ont donnee : et prions la müre de Dieu

„Que mon äme soit sauvee quand je partirai d'ici-bas.

„Sire Henri de Namur, vous etea un parfait prudhomme

;

55. „Pronez tont mon tresor, donnez-en aux barons
;

„Mon ehoval et 0108 armes, je vous les laisse.

„Saluez pour moi ma mere, jamais je ne la reverrai."

L'empereur mourot, entoure de »es barons.

II mourot a Buon Convento. Que Dien lui fasse pardon !

60. Dolents sont les barons quand ils voient Tempereur

Mourir en teile detresse et changer de couleur.

Alors ils le pleurent ensemble, les grands et les moindn>s.
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Et Hanry de Namur demoinne telt dolour

Que tous ces draps despiece environ et antour,

65. Et dist : „Plor^z, barons, hui perdons le raeillour

„Quo onque pourtaisse arme ne maintenist honnour.

„Hai ! Lucembourg chaistiaul, com decroist vostre hon-

„Morz et le prince des ehivalierz et la flour. [nour.

„Ai ! coutasse noz dämme, com mar veist le jour

70. „Que voz fils fut a Ais coronnei per honnour

;

„S'adont heüscez joie, or avez vous dollour.

„Ha ! Jhesu Crist sire, per queille desamonr

„Avez heus mis a mort le muedre empereour

„Que fut pues Alixandre le lairge donneour?"

75. Dont l'emportent a Pize.

Je prie au Creautonr

Que s'ame soit salve«1 en la selestre honnour.

Amen.

Yci fenixent

le8 voulz don voiage du boin emperour Hanry, cuien de Lucembourg,

que fut empoixonnei per ung prescheur,

en donnant le corps Nostre Signour le jour d'une Nostre Damme.

Dans les lignes qui preeedent Taccusation d'un empoisonnement

est formuk'e de la maniere la plus precise, presque nulle part ailleurs

cette accusation est exprimeo aussi catcgoriquement ; nu-me les

details fournis sur cet empoisonnement par l'auteur du Chronican

Mais Henri de Namur temoigne une teile douleur

Qu'il deehire les vtHements qu'il porto.

65. II s'ecrie: Pleurez, baronn, aujourd'hui nous perdons le meilleur

„Qui jamais ait porte aiuies et maintenn honneur.

„Hav ! ehäteau de Luxembourjr, combien votre honneur decroit ?

„La fleur, le prince de» chovalicrs »-.st mort

!

„Ai ! comtesse notre dame, quel mauvais jour

70. „Que celui ou votre fils fut couronne k Aix par honneur!

„Si en ce jour-la vous avez eu joie, maintenant vous avez doulenr.

„Ali ! sire Jesus-Christ, par quel manquo d'amonr

„Avez-vous aujourd'hui laisse mourir le m«illeur empereur

„Qui fut depuis Alexandre, le large donateur

?

u

Puis ils lVmportent ä Pise.

Je prie le Createur

Que son ämo soit sauvee dans la gloire Celeste.

Amen.

Ici finissent

les vonix faits lors du voyage du hon rmpenrnr H.mri, eomte dt« Luxembourg.

qui fut empuisonne par un freie precheur,

en lui donnant le corps de Notrt-Seijrneur le jour d une feto de Notre-Daine.
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aulae regiae ') et par Johannen Vitoduranus sont moins pre'cis. Nous

avouons que l'empoisonnement de l'empereur Henri VII est une des

questions historiques les plus controversees. Encore de nos jours

U y a des historiens qui y ajoutent foi ou qui aiment laisser

planer l'obscurite sur cette question. C'est ainsi que dans an ma-

nuel d'histoire tres repandu a
) nous lisons la phrase suivante

:

„ et peu apres il (Henri VII) raourut empoisonne, ä moins ce

que les Allemands pretendirent." L'assertion de rempoisonnement

de Henri VII est d'ailleurs repetee par bien des chroniqueurs

;

d'autres, au contraire, la repoussent, comme Mussatus, qui attribue

la fin de l'empereur k un anthrax et ä une strangurie. s
)

Moranviltä, dans une note de la Chronographia regum Fran-

corumf) dit que les chroniqueurs italiens ecarterent cette accusation.

Cependant VMoria di Parma 5
) rapporte : „Mori di veleno in Buon-

convento velenato da un frate." Nous voyons donc ici la meine

assertion, l'einpereur empoisonne par un frere (dominicain). Dans

VAnonymi itali historia 6
) l'accusation est moins formelle : Alii

dicunt quod a malo sacerdote in corpore Christi venenum habuit.

Dans Cronichetta in Lamii deliciin eruditorum de Giovanni

di Lelmo da Comugnoli nous lisons : „poi se ne ando al Borgo

di Buon Convento, e quivi stardo, un certo Fra Bernadino da

Monte Pulciano dell' Ordine de' Predicatori, di buona reputazione

appresso a sua Maesta, communicandolo nel calice lo avvelenö, per

la qual cosa si degno Principe passo di questo mondo volando all'

altra patria alli 24 di detto niest* 1314." Conrad de Halberstadt

(Chronographia) ecrit : „Hie Henricus imperator intoxicatus fuit in

sacramento altaris post multa bona opcra, ut dicitur, et in ecclesia

Pisensi sepelitur. Item Clemens iste, positus in extremis, valde

deploravit, se reum esse mortis Henrici imperatoris et destruccionis

Ordinis Templariorum." Les Annales Mediolanensex rapportent

:

„Tunc quidam Monachus diabolico spiritu plenus, genere Theuto-

nicus, imposuit cuidam Praidicatori, quod Imperatorem toxicasset."

C'est surtout ce dernier temoignage qui est du ä la jalousie d'autres

moines contre l'ordre des dominicains; les dominicains etaient les

conseillers de nombreux princes et pour ce motif d'autres ordres

saisirent toutes les occasions pour les accnser. C'est aussi ce meine

motif qui a instigue l'auteur du Chron. Muunens., Jean de Bazano,

ä accuser Bernardino de Montepulciano de rempoisonnement de

Henri VII sans meine >e servir du fameux „dicitur." Nous savons

1) p. 298 —299. — 2) J. Dupnrex. Coura •U£mentmre d'histoire fronende-

Histoire du moyen-ago. p. 177. — 8) Comte de Puvmaigre. Jean TAveugle,

p. 54. — 4) t. I, p. 197. — f» Muratori, XII, p. 731. — 5) t. XVI, p. 278.

331

Digitized by Google



que Jean de Bazano etait fröre mineur, donc ennemi des domini-

caius. Nous renonQons a citer les auteurs posterieurs tels qne Hoc-

semius, Jacques de Koenigsboven, Henricus a Rebdorf, Albertos

Argentinensis, Nauelerus, Cuspinianus, Huldericus Mutius et taut

d'auties.

Ajoutons qu'un autre poeme, Les rceux du Paon, dont l'auteur

est Jacques de Longuyon, parle dejä de renipoisonneraent de

1'empereur Henri VII.

„Tybaus fu mors ä Romme avoec .1. Lembourgis

„Qui empereres ert, si ot a non Henris,

„De Lucembourg fu quens et Chevaliers eslis.

rJacobin preecheur, qui soient tous honnis.

„Le firent par poison morir, dont il est pis

„A tous bona crestiens et a tout pays.

„Diex en puist avoir Paine par les soies mercis ....

L'origine de ce poeme remonte ä l'annee 1313, donc ä la

meine annee oü 1'empereur Henri VII est mort. Les veeux de

Vipermer et les veeux du paon presentent d'ailleurs bien de la simi-

litude dans l'affabulation. L'auteur du premier poeme se moutre

inspire" et comme impregne de son modele.

Pour etre complet, mentionnons encore que le recit que nous

fait Jean de Wintcrthur de rempoisonnement de Henri VII, presente

une grande ressemblance avec la description qui nous en est

taite dans les KCßUX de Vdpervier. Ne citons qu'un seul passage,

celui oü les medeeins offrent leurs Services pour faire sortir le

poison du corps de 1'empereur: „Medici autem persuascrunt

imperatori, ut potionem ab eis quo venenum evacuaretur et extra-

heretur, aeeiperet, si sanitati restitui reifet, quibus ipse taliter re-

spondit : deum meum sumsi, cum illo etiam moriar animo libenti."

Ces aceusations et ces details viennent-ils a l'appui de l'exac-

titude des faits relates dans notre poeme ? Voyons d'abord s'il y
a lieu d'ajouter foi ä l'auteur des virux de Tepervier.

(La suite au prochain numiro).
J.-Ch. Kohx.

^it*fttg nuö einem Briefe

bett $ x\ x e Hl b n v u v r ? i n 1 c h t bftYCffffttb.

3>r fjodjro. £>crr P. Joh. Pet. Blum, 3)fitglicb ber SRebemptorifletl«

eongregation, nugenblicflicf) in SfiMen fenljajt, madjtc im £aufc be$ iWotiate«

Mnguft eine pfeife oon ber §auptftabt CefterrctdjS nad) Jassy in Oiu«

mänien. ^n einem ©riefe an feinen ©ruber, unfern ©creinaprafibenten,
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.'pcrrit Pfarrer Martin Blum in
sJWcn$borf, ftnbeit luir bcn nadjftcljenben

fjöd)ft intcrcffanten 93crid)t, welken mir mörtlid) ») bcn ßefern unfere«

blatte« mitreiten mollen :

lt Eon Söicn fuf)r id) SRontoQ*, am 19. fluguft (1895)

"iftad)mittag& mit bem Sdjnclljug ab, unb blieb anf ber ftnfjrt oollc 35

Stunben. ^rt) fnm erft
sJ)fittrood)3 um '/f2 Uljr ÜftorgenS in Galatz an.

Dicnftng? gegen 9 Ufjr frül) war id) in Siebenbürgen, rebete

mit einem ^errn, &cr in Bulnpest fidj £u mir gefegt. Da tarnen ^mei

,£>errcn unb jtoci Damen in'S (Joupcc. 34) ff fc
tc mid) in eine CScfc

3ured)t unb wollte ein wenig jdjlafcn. $alb aber giug'3 an'S Sdjwäfccn.

Die neue 9teifcgcfcllfd)aft, b. f). nidjt bic grauen, fonbcrn bic ^erren

unterhielten fid) aufs £cbf)afteftc. Üttir fdjien es, als rebetcu fie eine Spradjc,

bie id) woljl üerftetje. $d) laufdjte unb fdjautc mir bie Herren an. Sie

fpracfycn fo gemütljlid) unb jafyen aud) fo gemütljlidj brein, bat; id) meinte

unter „Letzeburgern" mid> 31t befinben. $d) fjordjte weiter : unb oerftanb

9Ulc$. Die Sprache war nirftf gang beittfd), nid)t ungartfdj, nidjt rumäntfä).

2öa$ war'S ? ÜHcin Sftadjbar holte eben oon ber langen sJicbc etwas aud.

„
sJ)ictn <§crr," fragte id), „weldjc Sprache reben Sic benn eigentlich ?" Die

Orrage freien if)n etwaä 311 oerblüffen. @r befaf) mid) üou &opf bis $u

ben ^üpen unb erwieberte bann ganj gemütljlid) : „9hin, ^odjmürbcn, mir

fprcdjenbic fäd)fifc^e 3prad)e."— „So banfe," jagte id) barauf : „bic fäd)ftfd)c

Spradjc ift ja bie Sprache meiner $)eimatf) unb of)itc tym bic $cit 311

(offen, mir eine weitere ftragc 3U ftellcn, micberljolte id) in luremburger

Dialcft alle«, ma$ bist baf)in gejagt worben mar. Me ftaunten : id) ful)r

bann fort „letzeburger deitech zu schwätzen." Sic gaben Antwort —
mir oerftanben uns» üoUfommcu. ^d) mar, o!)iie barauf gebadet ju fjaben,

im fianbc jener Sadjfcn, bie im 12. Qatyrljunbcrt, fo erflärten mir wc-

nigftcnS bie' sperren, burd) einen bcutfd)cn ttaifer ausi t)rcr $eimatl) naa)

Siebenbürgen gebracht worben, wäf)rcnb ber anbere Xt)cil be$ Stammes nad)

fiuremburg unb Umgcgcnb übcrficbelte. Die Spraye ift aua) in Sic

benbürgen, mie bei und $u $>aufe, biefclbc geblieben, üftid) freute eS, burd)

eigene flnfdwuung unb (Srfaljrung bic alte Uebcrliefcrung beftätigt 31t

finben, bap cä fiuremburger in Siebenbürgen gäbe, ^rofeffor Koch Ijatte

un3 einmal im Athenäum barauf aufmerffam gemadjt. 5öid baf)in I)attc

eine oon ben Damen, bic mir gegenüber $fa| genommen, fein 2öort

gerebet. Sie fprad) enblid) aud), aber fo fd)ön unb fo fettig mie id) c$

feiten gehört, ^d) fonnte nidjt timf)in, ber ganzen ©cfcllfd)aft ju erflärcu,

baß biefe Dame ben lurcmburgijd)cn ober fäd)fifd)cn Dialcft am beften

fpred)c. Drauf ertönte nun ein fdjallcnbcS ©eläd)tcr, ba« fatim ein @nbe

1) IDte^er ©rief \ft, wt'xl an einen ©vnber gerietet unb nidjt für bie Oeffentli^feit

benimmt, in familiärem Xone flcb,a(ten, unb mögen bie Cefer and) in biefem ©inne

beffen ©tt)liftif beurteilen.
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nehmen wollte, ©nblid) tarnen bic Sadjmuöfeln jur SRufye, unb mein 9iad)bar

Tagte mir : ,,©ott wie ©ic c$ oerftefjen ! Diefe Dame, meine gfrau," fugte

er fjinju, „ifl au« Scfyönfctb gebürtig, unb baS allgemeine Urtneil ber fic*

bcnbürgiicfycn 3ad))*en ift, baß in ©cfjönfclb unfere Sprache auf« 9ieinfte

fidj beroaljrt unb am ©djönften gefprodjen wirb." — Der $ug f>te(t, bic

3ndjfcn ftiegen au« ; nur mein früherer Begleiter fuf>r weiter mit mir bi«

Jfronftabt fll$ fid^ bic $crrcn oerabfefnebet, faßte mir biefer Begleiter, biefe

Herren feien proteftantifdje ^aftore, unb bic Damen tyre grauen, „Älle

Saufen/' fügte er bei, „finb ^roteftanten geworben." brüefte mein S3c=

bauern au*; c$ ttjat mir wcfjc, ban unfere ©tammoermanbten oom 1)1.

(Glauben abgefallen unb bemerfte $um ©bluffe : „Da finb mir Luxemburger

bod) beffer brau; beun mir finb bem alten Ijl. fatr)olifd^en ©tauben treu

geblieben, unb werben if)tn audj treu bleiben, bis an« ffinbe ber Stittn "

pf initerpdafl iura fosfeauf Her jefanjtiira W$ti$a
oiiö beu $>änbcn btr dürfen unb Ungläubigen.

Unfer lwd)ücret)rte$ ^ereinSmitglieb §err Pfarrer Alexander Kaenig

bon Düncfrobt, in SJianben geboren, r>at in feinen Keinen ©djrtftdjen

„3ur ©efä)td)te bc£ ftloftert unb ber #irdje ber Srinitarier ju SBianbcn"

unb „Beiträge jur ©cfdndjte ber ©tabt $ianben" ($eft I—IV), rctf)t

banfenSwertfje SWtttljcilnngen über ben Orben ber Srinitaricr gebraut.

Stall narf)ftel)enbcm, gebrueftem flcftenftücfe, welches uns ein ftreunb au«

ben flrbenncn oor einigen Söodjcn gütigft jugefaubt Imt, laffen wir fjier

einen getreuen Äbbmcf folgen, JJnbem wir anbunf) bem dinfenber unfern

tiefgefühlteren Danf auSfpredjen, motten wir unfere oeretyrten SBerein3=

mitglicber, fowie überhaupt aüc ftreunbe unferer &ircfyengefdHcf>te, bitten,

im* äf)nlid>e für unfer SBlatt t)ö$|ft intereffante «ftenftütfc gefäüigft

3um flbbruefe in bcmfclbcn, leiten ju wollen.

3$lic§lid) nodj bic ftragc : $ann un« oieöeit^t Qemanb näf>rre

«ngaben machen, wo biefe 2Jruberfcf)aft beftanbeu, re$p. biefe« «eftenftücf

ausgefertigt worben fein mag?
M. BLÜM.

Aü NOM DE LA TRßS-SAINTE TRIHITfi

ET LB SALUT DES AMES.

A Pieuse & Devote Pereonne Bernard pinte de Biwiche Salut

Puisque la sainte Providence de Dieu, par une singulare faveur

de sa Misericorde & particulier effet de soa ainour, vous a inspire

la volonte d'entrer en la Cont'rairie de l'Ordre de la Tres-Sainte
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I
TRINITE & Redemption des pauvres Chretiens captifs des Tures

& Barbares. Nous vous y reeevons dans toute l'etendue de notre

Charite : Vous prendrez donc & porterez toujours le saint Scapulaire

benit de ladite Confrairie : Vous direz tous les jours six Pater &
un Gloria Patri, &.c. encore six Ave Maria & un Gloria Patri,

sans Obligation toutesfois : Vous vous trouverez avec le plus de

diligence & devotion qu'il vous sera possible aux Assemblers,

Predications, Proeessions & autres pieux Offices de cette sainte

Confrairie, ouvrant les tlnesors de votre Charite liberale, pour

contribuer a la Redemption desdits pauvres Eselaves ; & l'Eglise

de Dieu vous ouvre l'entree dans les thresors de ses Grraces Pri-

vileges & Indulgences, par le moyen desquelles vous puissiez etre

autant plütot dans la joüissance de la Tres-Sainte TRINITE, Pere,

Fils, et Saint-Esprit : C'est ce que Nous vous souhaitons en

JESUS-CHRIST.
Ce 25 jour du mois de mai, Tan 1777.

(s.) LAFONTAINE, chanoine regulier.

gttterarifdie Ütomtätm

(Dr. Mullendorff Ch). Ecole patronage de« filles a Luxembourg. Compte-

rendu 1894—1895. Luxembourg. SocieV; St. Paul. (1895).

(Wolff Const.) Cinquantenaire (1845—1895; de la Societe agricole grand-
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du programuie du grand concours qui aura lieu k Diekirch du 7 au 15 sep-

tembro 1895. (Diekireh. Ju*t. Schroell. 1895.)
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'

le protectorat de Sa Majeste le Roi Grand-Duc par arrete du 24 octobre

1868. Luxembourg. Leon Bück. 1895. Tome XLII (Douxiemo fascicule).

2)iefer Jöanb enthält folgenbe 'Äuffrt&e

:

(Dr. r,ut Wervecke Nie.) Rapport du secretaire de la Section historique

de rinstitut grand-ducal de Luxembourg. 8. V—LVIII.

Dr. Peters Johann. Dit luremburfler 5Bt«tlmm$frafle. S. 281—302.

Dr. van Wervecke Nie. Le trdsor U'Ettelbrück. S. 303-384.

Idem. Les monnaios luxembourgeoises de 1383 k 1412. S. 385—395.

Idem. Le tresor d'Arsdorf. (XV« stecle). S. 395— 105,
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Idem. Le tivsor de Keitddunge. Medaille* de Postume, enfouis vera
262. S. 405-411.

Idem. Recu^il de documentB concernant l'atelier moneiaire de Luxem-
bourg. 8. 412—479.

Arendt Karl. ©lumenlefe au* ber ©efd)id)te bcr 3?nrg SJianben unb be*

Waffau^ianbener («rafengefdjledjteS. (9Rtt gmet lofeln). S. 480—496.

Idem. ^conograpbifdje*. (Die fdm>ar§e Wotbmuttergotteä in ber *Pfarrfirdje

St 3<>bann [iDiiinfier HirdjcJ in ber Unterftabt ©runb. (iWit einem Ci^tbrud). S.

497-502.

Publication.s de la Section historique de l'Institut royal grand-ducal
de Lux«'inbourg (ci-devant Societe archeologique du Grand-Duche) constitue
Horn» b> protectorat de Sa M«jest£ le Roi Grand-Duc par arrete du 24 octobre
18<iK Luxembourg. Leon Bück. 1895. Tome XLIII.

Xiefcr 5öanb enthält bie „Autobiographie de feu M. ?>unianuel Servai»,

•Heien miniatre d'Etat." S. 1—120.

HUe biefe Huffälje ber ©änbe XLII unb XLIII ftnb oud) einjeln als Sepa-
rahftbbrüde erfdncuen.

Dr. Müllendorff Karl. 3)ic Xruntfudjt unb bie ©ranntroeinplage, beren

folgen nnb Heilmittel. tfuremburg. ®t. ^auluS ÖJcfeUfdjaft. (1895).

Michel LENTZ. ©in ®ebcnfblatt an unfern Sttattonalbidjtcr Don

Gregor Spedener. gujremburfl. £>rucf öon P. Worr6-Mertens. Sclbft-

»erlog m <perau*a,ebcr*. 1895. VI+107 @. in 8». (mit bem Portrait

bt& Michel Lentz).
*

3>a* oorltegenbc @d)riftdjen mürbe gemiß — unb mit SRedjt — oon allen

Jreuuben be$ 2)id)terS, befonber* aber oon allen inlänbifdjen Citteraturfreunben auf!

£>erjlid)fte begrüßt. »Hud) bei nur flüdjtiger £u\d)lefung besfclben geroabrt man, baß

ber ©erfaffer iüd)t foioob,! ben Hopf unb bie $eber, alfl öielmebr baä $erj bat fpredjen

laffen. $a, fagen mir e$ offen, mir glauben, baß §crr Spebener benn bodj ba8 $>erj

ju febr bat fpredjen (äffen. Seit entfernt, Ceu&'en« Serbienfte fdnnälern $u motten,

muffen mir aber bodj eingegeben, baß ba* bem 2>id)ter gefpenbete attjuüberfcbroanflHcbe

i'ob eber bem Wu^me besfelben ju fdjaben al* ju nütjen im Stanbe ift. (ftn „®e*

benfblatt" foll baS $3üd)lein fein ; barum blatten mir neben bem fo moblgetroffenen

93ilbnin aud) eine etmaS eingebenbere CebenSbefdjretbung beS 9lutorS beS „Feierwon*

geroünfcbt, namentlid) etroaS mein über feine 3 lt
il
f "^3 nt mtterrtdjtet fein motten. 25er

geebrte $err $erfaffer möge und biefe SEßorte nidjt übel nebmen, es und audj nidjt

uerargen, roenn mir fogar beifügen, baß ba« $erj ibm eben einen ©tretdj gefpielt

bat, inbem eS ibm nidjt immer unb überall erlaubte, feine ©flfce in ftnlifUfcber $inftdu

in fold)cr fBeife abjurunben, mie mir baS in feineu übrigen bereit* rrfduenenen

Suffäfeen unb 95Jerfd)en ju finben gemobnt unb. find) ben labet fönneu unb bürfen

mir ibm nidjt erfparen, baß bie (Sorrectur feinet fonft fo fdjön unb nett ausgerotteten

!9üd)leiuS aflju oberflädjlidi beforgt ift, finbet man ja faft feine Seite obne Drucffebler

unb fogar mand)mal febr ftnnftörenbe. Slbgefeben oon biefen Mängeln fönnen mir

aber nur auf« ©efte biefes Sdjriftdjen empfeblen. £eber Cefer be«felben mirb, »enn

er eS nod) nidjt fein folltc, für „unfern ^en|}" unb feine fd)ftnen Oieber mit parriotifdjer

©egeifterung erfüllt merben. %li ein fdjöneS 3)enfmal treuer ^wunbfdjaft, in meldjer

luit jmei burd) "Jtltcr meit oon einanber oerfd)iebene, aber in begetfleter poetifeber

®prad)e oenoanbte Sttänner gefunben, mirb.baS )Büd)lein Spebener'S allen £u?emburgern

flet« einen ©egenfianb beleb, renber unb unterbaltenber Ceftüre bieten.

Curemburg. — 2)rud oon P. Worre-Mertens, aHaria^Ib«rcFten«<Srra6<.
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.£>crüH<3flf(ifbcn von bcm Bereiitl 8orflaiibe.

Kfic (Sorvcfponbnticn uiio Qeittftge futb }U vidjtcn

an Nu ^inübcntcn ober an ben Sdjriftfuljrer

ber OWeUfdjafi.

Xie ftoeuiiförift orfdjeint vorläufig am 1.

jeben i'tonatc*. 82 2oitfit ftorf.

Xtrfclbc wirb allen l'fitajicbcrn gratt* JBgtfMtt;

für Mdjtpacinsangt'börigc betrügt biv jäbrlictjf

VfomtemeittfpxeiJ ftr. l.'A) [Vit, 6).

Alle Itedjte i»c»v bei) alten.

JK 12. V u|;cm billig , 1. Trollt lu-r 1895. 3af)trß I.

Örlfm auf iirm Slrumbrrrj brt Srijcmjcn.

©in |iläx-rljen v*o%\ |l. i« c l l in a l

(Sd)lnft.)

X>ic guten j£ifrf)erältltt< hatten nie Un'ndjc, oeu 3&cd)fcl in ihrem

.pauöijQltc 311 (xbauern, benn mit bei jungen Jrau mar mirtüri) Jyor

tuna in btc ^»iittc eingebogen. (Sin [otdjeö ®lncf liiitten fte fidj im



fünnften Iraume nie oorfteüen fönnen. Unter ber getieften unb emfigen

Leitung Ifjufelbinen* muftfe oor ber £)anb bie .'pütte einem gefdjmacfooll

erbauten .paufc meinen. Um baefclbe fjerum mürbe ein Charten angelegt,

ber an 2d)önf)cit alles« meit übertraf, ma« man in biefer 9trt je ;>u

feben (vSclccjcnljcit hatte. £ie taufcnbjäljrigcu (iidjcii fielen unter ben

Streiften bc« .pol3l)auer« , unb weniger ^aljrc blop beburfte es, ba

prangten an ben öftlidjcn unb )üblid>en Öergabljangcn bie üppigften

©cinberge, loelefcc bie neuerbauten Seiler mit füftlidjfteut Seim füllten.

#alb betrieb ßl)ilbcrid) bie ftifdjcrei nur meljr als» Sport; benn er

lebte l)iufüro mit feiner ftrau oon ben ftrüdrten, bie ber Jlciö

iljrer ftinber bem jungfräulidjcn 58oben entlocfte. Slntoniu« oerfaty nad)

unb nad) bie römifcfjcn Burgen mit feurigen 9ftofelu>eincn , melcfjc man

balb ben für fd)ioere« Welt» au« Italien eingeführten ©einen üorjog.

Dicfcr ftanbcl warf fo oiel (Gewinn ab, bafe" au« bem einfachen §aufe

balb ein prächtige« 3d)loj? entftanb, ba« auf oier Seiten mit feften

Stürmen umgeben mar. (Sine ^nfjlrcidjc 3>ienerfd)aft mar ftet« ber 33c»

fctjle ber ftcrrfdjaft gewärtig, unb bie fid) immer mcf)r anfiebclnbcn

ftremben fd)ätjteu fid) glücflid), wenn Äutoniu«, ber etjemalige arme

frifdjer, fo leutfclig mit il)ncn fprad). @r erwarb nad) unb nad) für ge=

ringe« Weib alle Sßälbcr unb i'änbcreicn ber Umgegenb unb uerfdjenfte

fie 311m großen leile an bie Slnficbler, um fo immer mef)r ftrembe üt

feine s£flan3ung 31t lorfen. £f)ufclbinc untermie« alle im «efer^ ®arten=

nub Weinbau, unb balb l)crrfd)te in ber ganzen «nfieblung nur mcl)r

©ol)lftanb unb ^ufriebenljeit. Kit* Danfbarfcit gegen bie uncigcnnüfcigcn

©oljltfjätcr nannte man biefe nur mcfjr „Sdjcnfcr", unb ber s£fian3iing

gab man ben Miauten „Sd)enftum".

2o oerflof? in ungetrübtem Wlücfc eine 9ieil)e oon ^al)rcn. (Slnl-

berid) unb feine Weinarjlin würben l)od)betagt unb fdjicbcu eublid) au«

biefem &ebcn, ol)ne Sdjmera unb Iobc«fampf, einer l^ampe äljnlid),

ber e« an Ol gebricht. $rifelbinc war über beut 2Bof)ltl)un gur alten

Jungfer geworben , wäljrenb Slntouiu« unb feine ^rau fid) mit bem

©cbanfeu trugen, il)rc 3Wei einzigen Söljnc, bie bereit« ba« ^üugliug«=

alter crreidjt Ijatten , gän^lid) mit ber $ül)rutig ber Ofcfdjäftc 31t betrauen,

al« fid) plöfclid) ctmass ereignete, au ba« ftntoniu« gar nid)t mein' ge*

badjt l)atte, unb wcld)e« einen fürd)tcrlid)cu SRiß in iljre lange (ttlücf«*

fette brachte.

^a Ifjnfelbine am legten Jage rote am erften mit ber größten

Siebe an Äntontu« f)ing unb nie etwa« über il)r früheres (Slfcnlebcn

oerlautcn gelaffen l)attc, würbe btefer in ^betreff bes* Sdjlcicr« weniger

forgfam. C£ine« Zage« burd)furi)te er ba« (Mcfjcimfad), in mclcfycm ber

3d)lcicr bi« bal)in oerborgen gelegen, al« Iljufelbinc eben eintrat. Ja
feinem Übermute ergriff er bos lcid)te Wcmcbe, trat auf feine ftxau

338

Digitized by Google



gu unb fragte biefe, ob fic ben <Sd)lcicr nod) fennc. Xfmfcibinc warb

Icidicnblan, faßte ba« fttcibung«ftücf , warf e« über ben ftopf unb »er*

fdjwonb, 311 itjrc« Cannes (Sntfcfccn, burd)'« offene ftenftcr.
s#alb warb

ber «Gimmel fd)War3 wie bic
s)lad)t, furdjtbar surften bie $lifcc, fdjrccf«

lid) rollte ber Donner, unb ein Sturm cntfcffcltc fid) über Sdjcnftum,

wie ein foidjer nod) nie erlebt worben mar. Daju bröfynte unb brüllte

c« au« beut 3 nncrn Dcö ©ergeö, als ob bie gan^c ^pölle cntfcffclt worben

fei. (Sin fürdjtcrlicfjc« Srbbebcn crfdjüttcrtc bie gange ©egenb unb riß

am Stromberge 5el«ftücfc lo«, bie mit bonnerälmlidjcm (Gepolter in bie

liefe ftürgten.

flöunberbarcrmeife f)atte bi« baf)in ba« fefte Sdjloft allein beut 5er*

ftörenben Xobcn ber Elemente Sßiberftanb gclciftet. $m ^nnern bc«felben

lagen (Mrifclbine, Äntoniu« unb beffen beiben Sbfjnc auf ben tfniecn

unb riefen bie ©öfter um Sd)ufc unb $ilfe an. Vlber ein letjter, ge*

maltiger ®life entgünbetc aud) ba« 3d)lot3 an allen oier ©den, fo baft

c« im ^u nur metjr ein Jeuermecr mar. Um bie oier in bemfclben

betenben <ßcrfoncn fdjien cd gcfd)cl)en. 3n ber ^er^meiflung ftürgten fid)

bie beiben Jünglinge, ci » cn Ältftwg fud)cnb, mitten in bie flammen

hinein, gefolgt oon fcntoniu« unb feiner Sdjwcfter. Vlber — 0 ©unber—
bie flammen widjen aurütf, nnb balb ftanben bie Unglücflid)en gerettet

im freien. £jc Mutterliebe ber (Jlfe mirb über ba« ©cfüfjl tyrer fliadjc

triumptjirt tjaben.

fll« ba« Unwetter ausgetobt tjattc, fal) ba« fluge, fomeit c« bliefen

tonnte« ntdjt« al« ^ermüftung, Uuglücf unb tölenb. Mehrere ^afjrc

waren notwenbig, um Sdjenftum mieber einigermaßen in ftanb 311

fetten. SBon Xljnfelbine mürbe nid)t« meljr gehört. Die Äflfiebler glaubten

fie in ben flammen umgefommen unb bemeinten fie anfridjtigcn Jpergcn«.

Antonius t)ütctc fid) wofjl, $u fagen, wer ba« alle» oerurfadjt l)atte.

l*rft auf feinem «Sterbebette oertrante er feinem älteften Sof)nc ba«

fteljeimm« an, ber feinerfeit« wieber ntdjt« fagte, biö e« mit itjm 3U111

Sterben tarn. So blieb bie Sadje 3af)rf)unbcrtc lang ein 5amiliengc=

fjeimni«, ba« fid) burd) Xrabition forterbte.

Seit jener ^eit Ijat fid) im SWofeltfmle gar oielc« geänbert. «ber

nod) heutigen läge« beengen bic fdjmercn 5cl«ftüefc, welche am ftuße

bc« Stromberger fnnterbunb burdjeinanber liegen, ba« gerftörenbe (Srb^

beben jener ßcit. (vJcfjt ber tauberer oon Sdjcngen nad) beut naf)c ge-

legenen lotl)ringtfd)cn Örengmcilcr Wieblingen, fo finbet er ben ÜJfineral=

quell, ber fjeutc nod) eben fo fein rbtlidje« Salgwaffcr in bie ÜJcofcl

ergießt wie gur Glfcngcit, gleidjwie fein tfoUegc am jenfeitigen Ufer

be« ^(uffeS. ÄU< ber Vlnficblung 3d)cnftnm ift ba« Dorf Sd)cngcn

entftanben, unb wenn bei ftürmifd)cm Setter feuf^enbe Xöne au« be«

Stromberge« jerflüfteten Reifen ijcrüberbrangcn, fo behaupteten oor
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oter^ig ^aljrcn nod) alterSgcbeugte 2Rütterd)cn bon Schengen, ce feien

Slagelieber jammernber CStfcn im ^nnern be3 sBcrged.

-f^l

free jfritttenNlofler* gjttavienttral bei ^npemimvn,
oon Michel Hostert, ffarrer in fteiSpflt.

(S * I » 6).

in.

Tic Mloftcrfird)c 31t "JÜfarientljal muß eine Unmaffe oon Statuen

befeffen fyabrn, 511 urtljcilen nad) ben bis jefct norf) an oerfdjicbcnen

Orten oort)anbencn. ^><t) mill bie mir befannten, nad) ben tarnen ber

bargeftclltcn .^eiligen, f)ier auf^ähjen nnb bie £)rtfd)aftcn angeben, 100

bicfelben finben finb.

a) 3n sJDfarientl)al fclbft flehen, 31t beiben Seiten bc£ .'paupteingangeä,

in 9iiirf)en, ber f). Qomintfuä unb bie f). SHara, (ober roic flnbere

glauben bie feiige $olanba) unb in einer s
Jfifd)e über bem (Singaug eine

sJ0Jutter= (Rottes mit ^efufinb. Tiefe brei Statuen fdjeinen au* cinfadjem

Stein 311 fein. Älle übrigen, bie nod) ermähnt loerbcn, finb au* feinem,

reinförnigem ftlabafter.

b) ^n Xüutingen, ein f}. ^ctruS unb f). <ßaulu£, faft 1 ÜWeter

Ijod) ; eine sJ3ieta (fdjmcr^afte sJttutter*®ottc3 [nad) 9fapf>acl] b. ty. 3)?aria

mit bem ^cidjnam ßljrifti auf bem Sdjoojj).

c) $n ber ftayabe ber Äirdje 311 SSopftal fte^en in ^mei 3ctfd)cn

3mei ^eilige im ^riefteroruat (tarnen mir unbefannt).

d) $n ttörid) befanb fiefj ein 1)1. ftranaistfu* oou Äffift, in fnieenber

Stellung mit gefreuten Sinnen, jefct roieber 31t iDhricntljal.

e) $n Sicbenbrnnncn fanb man oor einigen 3af)rcn eine fd)önc

(Gruppe: Anbetung ber Reifen, jefct in ber St. CuirtnuS*£apelIe an

ber *pctru$. — ©arten be$ ^farr^aufc* 51t Siebenbrunnen, meldjeS

früljcr oon ftrl. Caroline 9We$ bemobnt mar, ftanben 8—10 Statuetten

oou Slpofteln, je einen ftup l)od), jefct oerroittert unb $erbrötfelt.

f) 3fm 3af)re 18t5ü fanb id) auf bem £>ad)boben (Speiser) ber

alten Capelle oon (fingen eine sJNcngc ^pciligcnbilbcr, meiere ein bortiger

Kaplan, .£>err ©aafd), oon v
J)Jarieutl)al I)erbeigefd)afft r>attc. (Sin großer

£l)cil baoon mar fo 3erbrod)en unb ocrftümmelt, baß e$ uninöglid) mar,

fie bist 311m üiMebererfennen sufammeu^ufc^en. 3«) mill nur bie beft er-

haltenen angeben :

1. (Sin ©ifdjof («ugu(Hltu*), 1 2)?etcr fmd); iljm fel)lt bie redete

.panb
;
befanb fid) fürjlid) nod) im :paufe ttirpad) 3U ©dringen.

2. (Sine 1)1. gamilic, 0,90 Wt. l)od), eine l)errlid)c (Gruppe mit fdjöner
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(Memanbung. ^cr ftopf be$ ^efuftnbeö mar abgebrodjen ober nod) oor-

nanben. TiefeS fdjbne Stücf würbe beim Slbbredjeu ber Stapelte mof)l nod)

niefjr serbrodjeu, bann beim 23au be£ neuen $aplanSf)aufc$ oon ben

SMaurern aerfdjlagen unb eingemauert (sie!).

3. ©ine ^eilige mit ßrone (St. §elena ?) 0,70 2)?. Ijod)
;

if)r fefjlt

ber red)te tfrnt.

4. @in ffpoftcl ($etru3 ?) mit fdjönem Slopf nnb faltenreicher (^croan-

bung, 0,80 fjod)
;

tfjui fehlen bie red)te £anb unb einige 3ef)en.

5. ©in ^eiliger Sebaftian mit feinem Söaumftamme au£ einem Stücf,

naeft unb mit langem £aarmud)$, 0,90 9fl. fjod)
;
ifjm fehlen eine ftuftipifce

unb ein Ringer.

3>ie brei testen Statuen (3, 4, 5), befinben fiel) im ^farrfjaufe 31t

ÄciSpelt.

IV.

Rubere Ueberbleibfel unb 1)1. Reliquien:

1. Ter Sd)tu&ftein (mensa) eines Hltatf au$ ber ftlofterfirdje

a)?arientf)Ql biente lange 3cit ala SdjmeUe auf ber £au$treppc be$ £aufe8

©iefener (fterron) gu (fingen. £er f)odjro. $>err SfiMcfcner, Pfarrer ju

fööfer, ging nie über biefen Stein in fein 2?atcrf)auö aus unb ein, fonbern

nur burd) bie Sdjeune unb fonutc feine alten Tanten nid)t bemegen,

biefe Sdjmcllc burd) eine anbere ju erfefeen. ©rft 1872, 100 fic gan$

ücrfdjltffen mar, mürbe fic befeitigt.

©in äf)ulid)er Stein foll fid) in einem .ftaufe ju SBartringen befinben.

2. (fine ^erfon »on Stempelt bcftfct ein einfache« l)öläcrne3 &ni3ifir,

mcldjcä auf ber s
Jtücffeite einen Sd)icbcr l)at, ber eine üflenge Reliquien,

birgt.

©in äfjnlidjee «ru^ifir befaub fid) im ©cfifcc ber uor einem

$af)re oerftorbenen £amc Üfioeä (frauS Söeringer) in 2)icrfd). Tiefe

Tarnt befaft nod) meljrcrc foftbare Reliquien, bie fie ängfttid) bemaljrte

unb faft 9Iiemanbcu geigen mollte. 31t biefem $>aufe ftarb anfangs ber

50er ^aljrc eine ber legten Tonnen auö beut SHofter SDiarientljal, über

90 £(al)rc alt, im flhife ber $>eiligfeit.

4. Huf einem Scitenaltar ber ftirdje $u Sttaricntfyal ftanb ein ©ngel

aitö meinem 9J?arnior, meldjer in feiner fliedjten ein einen langes

«reii3 oon maffioem Silber bielt, in meldjem törcu^c eine einen 5'n 9cr

lange ^artifel bes l). Mrcu
(
}c$ unferss .'perru $cfu ©fjrifti eingefaßt mar.

Tiefe ^artifcl ift jefct in ber ^farrfirdje ju ©f)nen an ber 2)?ofel.

">. Tae Wrdjio unb bie ©tyronif beS Stiftes 3D?arientl)al befinben fid)

in ben Rauben ber gräflid)cn Familie oon 2lnfemburg, finb aber fd)mer

jugänglid).

* *
*
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Wk fdjon oben angebeutet, muffen norf) üietc foftbare Reliquien

aus* üflaricntfjal an unbefonnten Crtcn oerborgen liegen, ober oon ittidjt*

fennern md)t gehörig gcfdjäfct werben.

So befajj 3Wartentt)al aud) einen Dorn au3 ber ßrone unferS

göttlichen Grlöferö, ein ®cfd)enf äönig $l)üipp'S III. (bc« äüfjnen oon

ftranfreid)) ; wirb jefet in Stile aufbewahrt.

aJiögcn biefe glätter aud) anberc anfpornen, biefen üerfefnounbcneii

<Sd)äfcen nadjaufpüren unb fie beut Überfall ober ber Verunehrung $u

entreißen.

Les veeux de l'epervier

et le pratend 11 empoisonnement de Tempereur Henri VII.

(Fio.)

Nous avons dejä dit que notre poeme parait avoir ete copie

dans la premiere moitic du quinzieme uiccle, mais il reste avere

que son auteur doit avoir v6cu dans le temps oü les faits relates

se sont passes : il connait ä fond les personnes dont il nous parle,

la description de la table ronde a Milan en est la ineilleiire preuve,

la peinture des caracteres est des mieux rtfussies. L'empereur est

l'epoux le plus tendre qui, merae ä table, tient serree la main de

sa femme

:

„Hanris sist a sa tauble, si s'aeoste des dos,

„Biaus chivalierz et saigez et lairgez et cortois,

„Sa moillier delez lui ; si la tient per le dois

Bien des faits relates dans notre poeme prouvent clairement

que son auteur etait au courant des raoindres details de certains

episodes. Prenons par exeraple les erenements devant Brescia. Au

sujet de la mort de Thiebaut Brusciati le poete s'exprime :

„Et si ont pris Thiebault le signour de Brixant,

„TraYneit et pendus et rais a fincraent."

D'apres les chroniqueurs italiens Thiebaut, apres avoir ete

train£ sur la claie, est ecartele ; dans Vita Balduin! il est dit qu'il

fut ecartele apres avoir ete decapite. L'auteur des veeux de l'epervier

s'exprime tout autrement, il dit que Thiebaut est traine sur la elaie

est pendu ensuite. Or, conforraement ä l'nrret de mort qui nous

et conserve, Thiebaut est cousu dans une peau de vache et traine

autour du camp par des änes, ensuite il est pendu et ecartele

finalement. ') II reste incontestable que des faits de IVspece sont

de nature ä nous taire croire ä Texactitiide de l'einpoisonnement

1) Cfr. Le» voeux de l'epervier par G. Wolfram et F. Bonnardot.
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tel qu'il nous est donne par l'auteur des vcbux de l'epervier. En attri-

buant la paternitc de ce poeme a Simon de Marvillc, monsieur 6.

Wolfram, nous presente un personnage originaire du comte de Bar

qui probableinent avait des relations avec le comte Henri de Flandre.

Or, nous savons que c'est ce comte qui a repandu le bruit de

rempoisounement de Henri VII par un frere precheur, et probable-

inent Simon aura entendu raconter ces faits ou par le comte

Henri meine ou par un chevalier de sa suite. l
)

D'un autre eöt6 il faut avouer que le poeme renferme bien

des erreurs historiques. C'est ainsi que la c^remonie du couronne-

ment dans l'eglise de Saint-Jean-de-Latran figure deja avant les

coinbats du 26 mai, tandis qu'elle n'a eu Heu qu'apres. Le roi

Robert ne se trouvait pas ä Rome, mais bien son frere. D'apres

le poeme les Bavarois participerent dejä aux combats livres sous les

murs de Brescia, tandis qu'ils ne se joignirent a l'arniee imperiale

qu'ä Genes. Indistinctement tous les chroniqueurs affirment que le

combat de l'eveque Thiebaut a eu lieu le ineme jour auquel a ete

livre celui de l'archeveque Baudouin ; l'auteur des vteux de

l'epervier recule le combat et la mort de l'eveque Thiebaut jus-

qu'au lendemain :

„L'archevesque de Trieve est arrier repairiez

^Celle nuit sc repose, et mains boins chivalierz,

„Dc ey qu a matinet que jour fut esclarci^z

„Et Tevesque Thiebault fut orguillouz et fiers,

„Vers la Cbampe de Flours est tout droit chevanchiez,

„Avecques lui .C. de vallans et escuiers."

Examinons ä present, si la mort de rempereur etait une mort

subite et inattendue. Resumons ce que differents chroniqueurs nous

rnpportent a ce sujet. Dejä vers le milieu du mois d'octobre 1312,

l'empereur avait ete attoint d'une fievre dangereuse. II campait de

nouveau devant Florence, esperant pouvoir prendre la ville en

peu de temps, mais graude fut sa desillusion. Le tocsin appela aux

armes la population entiere. La discorde et la haine qui avaient

divise le peuple, furent oubliees ; ils etaient tous d'accord de de-

fendre leur patrie contre les Allemands. L'eveque de la ville lui-

memc, un Ouelfe ardcnt, mit ses armes et exhorta les tideles k la

defense ; il leur promit l'assistance du pape et lui-meine prit la

defense de la porte St. Ambroise. Les villes environnantes en-

voyerent du sx-ours, et en peu de temps Florence eomptait quatre

mille eavaliers et des fantassins innombrables — on parle meme

1) II «*st bien entendu que nous ne voyons qu'une copie dan« le tnanuscrit

conaerv^ ä In bibliotheque d»j Metz.
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de quarante niille ötrangers— sans y comprendre les citadins armes.

L'empereur ne disposait que d'une armee de huit cents cavaliers

allemands, de niille Italiens ä cheval et d'environ huit mille fan-

tassins. Henri dut se contenter ä ravager les environs, impossible

de prendre la ville avant d'avoir obtenu des renforts. Le brusque

ehangement d'bonneur et de honte, de bonheur et de soußrances,

de richesae et de pauvrete que Henri avait du endurer pendant

les deux annees de son sejour en Italic, ainsi que les nombreuses

peincs auxquelles il 8 etait livre, avaient mine sa sante. Pleins de

soucis, les medecins entouraient son lit et se doutaient de sa gue-

rison ; les princes pleuraient dejä la disparition de l'etoile qui

devait les guider. Mais, dit l'eveque Nicolas de Bothronto, l'ami

fidele de Henri VII, le Seigneur protegea l'empereur pieux. A
peine Henri etait-il retabli qu'il eprouva une rechute des plus dan-

gereuses, causee par le decouragement de ses troupes.

Si deja les renseiguements precedents sur l'etat de sante de

l'empereur ont une certaine importance, ceci est encore plus le cas

pour les donnees qui nous sont fournies pour le mois d'aoüt de

l'annee 1313. Lorsque, le 8 aoüt 1313, Henri quitta Pise avec son

arm6e, il faisait une chaleur insupportable et l'empereur se seutait

dejä indispose. Le 10 aoüt, apres une course ä cheval longue et

extremement penible, il eut une nouvelle attaque de üevre. ») Ses

amis et les medecins lui conseillcrent de retourner ä Pise, mais

lui de repondre : „Je suis au Service de Jesus-Christ a qui appar-

ticnt le monde entier et qui, du moment qu'il veut m'aider, peut

le faire en tout lieu." Le 12 aoüt il campait avec son armee dans

les environs de la ville de Sienne dont il voulait encore s'emparer

avant de continuer son expedition vers le sud. Le 15 du racme

mois 1'cmpereur etait encore devant Sienne. Quoique malade, il

prit part ce jour aux combat« ; tout anne il se montrait ä cheval

devant les portes d'Oliviera et de St. Vieno. Le 18 aoüt il se

trouvait avec son armee dans le val di Mersa, au sud-ouest de la

ville de Sienne oü, sur le conseil de ses medecins, il chercha un

adoucissement de ses douleurs dans les bains de Mascareto. Mais

le bain froid et l'eau raffraichissante eurent pour cffet de chasser

le poison de la maladie dans une pustule douloureuse <jui se

formait, non loin du genou, ä la jainbe inferieure. Ce mal ayant ete

accompagne de fievres intermittentes ; les nuits et les jours de

l'empereur deviprent encore plus douloureux. Et nonobstant il

voulut continuer son expedition. En effet, le 21 ou 22 aoüt il se

1) Nie. Botrontinensis, p. 125: Ego recordor frequonter, quando mediei

desperabant de imperatore.
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mit en marche, mais il etait tellement malade, qu'il dut se faire

transporter dans une litiere vers Buonconvcnta. *)

Ce qui se passait le 24 aoüt
;

le jour de la mort de l'empereur,

est resunie par Barthold •) de la maniere suivante : „Tourmente

par des douleurs du corps et de l'änie, rempereur Henri se traina

jusqu'a l'öglise Saint-Pierre
;
apres avoir assiste- au saint oflice et

avoir contesse ses peches, il ree,ut, pour rassurer sa conscience, l'eu-

charistie des inains de son confesseur, le frere Bernardino, et le

calice (ablutio) d'un frere non denomme du meme ordre. Les

frisson8 glacials qui parcouraient immediatcment apres tout son

corps, ainsi que sa mort resign^e vers neuf heures (heute locale),

soit dans l'eglise meine, soit a proximite, firent naitre aussitot

parmi les Allemands le soupcon d'un empoissonnnement du seigneur

chretien dans l'exercice de ses devoirs religieux au moyen de

la nourriture Celeste."

Le recit pre'ct'dent est contirme par diflerents chroniqueurs.

Les recherches minutieuses faites ä ce sujet par ßarthold ne laissent

subsister le moindre doutc. En premier Heu Barthold cite l'historien

Albertinus Mussatus, un Guelfe modere, qui, ä jugcr d'apres ses

discours, ou serait presque tentö de prendre pour Gibelin ; il bläme

souvent bien amerement les tendances demagogiques de ses com-

patriotes aveugles. II ne sait rien d'un empoisonnement, mais il

parle de la mort naturelle de l'empereur saus cependant faire inen-

tion d'une fievre preeedente. II attribue cette mort a trois

causes differentes. 8
) Ptolome de Lueques nous fait a peu-prös

1) Dr. J Marx. Geschichte des Erzstiftes Trier. *2«- Partie, tomo II.

p. 469-470.

2) Dr. Fr. G. Barthold. Der Römerzug König Heinrichs von Lützelburg,

T. II, p. 439.

3) Et protcndit gressum ail Orgiam tiuvium XII a Sonis mi Iiibus pas-

suum, ibiqne aestu, itinerisque long), ac velocis labore defessus rospirandi

causa, ut se, suosque fatigatione recrean-t, positis stativis deseendit. Ipse

autem peracta paulisper coena perambubariH, deinuiu in fluvii ripa consedib

mersis in torrentem cruribus. ubi diu aqua* refrigeratione obleetatu*. veluti

languore subeunte, lectistemium ante solitain abeuntis Iuris Imrain potiit. quie-

tique aceommodatus nequaquam sopitus est ; sed prima vigilia suh dextri

cruris genu pustulam obortani d.prehendit, qua multo dolore cruciatus noctem

duxit insomnem. At ante quam dimotis tenebris Aurora rutilaret, pervigilatae

noctis taedio affectus, signo tollendorum eastrorum dato, consurrexit, et ad

Bonconventum contendit pagum a Sonis XII uuilibus passuutn distantem,

ibique gravcscente morbo apud Sancti Bartholomaei Basiiicam triduo recubuit.

ubi VIII S<-ptembr. Kai. hora nnna. ipso Sancti Bartholomaei festo, expiravit.

Triplex 1 11 i intiritus causa deprehensa est, una in nate sub genu lethalis

ulceris, quod Physici Antras vocant : altera scissae abStranguria vesieae, quo
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le memo recit. Jean de Ccrmenatc, Gibelin, est le premier qui

fasse mention d'une fievre precedente. Ferretus Vieentinus donne

les plus amplcs details sur la maladie, niais au Heu de faire prendre

rerapereur im bain froid, il le fait boire de l'eau froide. II parle de

l'accusation d un einpoisonnement »ans y ajouter foi. L'auteur du

„Chronicon Astensis," Guilelinus Ventura, egalement couteinporain,

et qui certifie de n'eerire rien qu'il ne puisse prouver, s'exprime

au sujet de la niort de Henri VII : *) Dum ibi (Senis) staret in

guastis, obiit ibi cx febre et ex areua doloribus A. MCCCXIII in

festo S. Bartholomaei." Giovani Villani (Historie fiorentinei, un

admirateur des faits d'armes et du caractert* de l'einpereur Henri

VII, ignore egalement l'einpoisonnement. D'apres lui 1'empereur se

seutait dejä malade a Monte Aperti sur l'Arbia. La maladie etait

teile que jusqu'a son depart pour Pise 1'empereur ne se remit pas.

Comme pourtant il ne voulait pas depasser le temps fixe pour le

depart, il se mit en route et sc rendit dans la plaine de Filetta

pour prendre des bains n Macereto, passa d« lä au Borgo, a

Buonconvento qui est distant de douze milles de Sienne. C'est ici

qu'il devint plus gravement malade et que, selon la volonte de

Dieu, il passa de vie a trepas, le jour de la St.-Barthelemy, 24

aoüt 1313.*)

D'apres les Chronica Sanexe 1'empereur, etant devenu plus

souffrant par suite de la häte qu'il avait d'etre ä poiut nomine

pret ä tenir tete au roi Robert, fut pris de la tievre ä laquelle

s'ajouta le devoiement.

La dite ebronique ajoute : nCe fut la cause de sa mort qui

arriva le 24 aoüt, ä l'heure de None, le jour de St. Bartbelmy,

dans leglise de St.-Pierre a Buonconvento. L'empereur mourut

comme il est dit. 8a malndie commenea a Brescia, il en guerit. Le

mal le reprit a San Salvi per h Donne Fiorentine et il devint etique.

A Pise il etait presque gueri, mais la hate qu'il avait de conduire

ses Operations militaires suivant le plan fait d'avance, amena un

retour du mal et il mourut. On dit que la mort fut occasionnee

morbo asaidue lahorabat ; tertia pleuresi, quam misso jam »piritu momiiiw»e

constitit. (Hist. augusta.)

1) Col. 289.

2) Gio\. Villani. Historie Fiorentine, I. IX e, LI. „E poson^i a Campo »

Mont<< Aperti in su l'Arbia. Lä incominincio amalar<\ con tutto che infino

alla part'ta di PiM nun si »entisno ben<> ; ina per non fallire la sua partita

al tcutpo ordinato, .si misso al cammino. Poi andö nel piano di Filetta per

hagnarsi al bagno a Macereto, e di lä ando al Borgo a Bonconvento di lä

da Siena XII Mitfliä Lä aggrovo forte e come piaeque a Die», paaso di quosta

vita il di di Santo Bartholome, a di 24 d'Agosto 1313.«
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par un poison, appele napel, qui lui aurait ete administrc' dans

l'hostie de la saintc comniunion j)ar un frere precheur. Mais on

croit plutöt que, ayant quitte Pise et se dirigeant sur Poggibonzi

ä grandes journees par une forte chaleur coutre l'avis de ses me-

dccins et de ses barons, Temperem* fut pris ä Paggibonzi d une

fievre tieree, ä Maggiano la fievre devint double tierce, a Orgia

il eut la troisieme attaque, ensuite les aeccs se rcnouvelerent sans

cesse, accompagnes de dövoiement. II se rendit jusqu'ä Buoncon-

vento et y raourut comme il est dit plus haut. u
*)

Le passage eoncernant les Fiorentine Donne merite une attention

particuliere. Nulle part ailleurs il n'est fait allusiou ä une cause

de l'espece qui aurait provoque la mort de Henri VII. Tandis

qu'ici Ton accuse rempereur d'avoir eu des rapports ebarnels avec

des Florentines ä cause desquels le mal le reprit a Salvi, tous les

autres cbroniqueurs relevent unanitnenientla chastete de Henri, meine

les Cronica di Pisa prennent sa defense ä ce sujet. En traduisant

le dit passage par „ä Salvi les dames Horentines furent cause d'un

retour du mal," le sens de la pbrase ne subit pas de cbangement

notable. II nous a 6te impossible de consulter l'original pour voir

si la virgule renfermee dans ce passage est bien placee. Les

Fiorentine Donne et le divenne etico (hecticus) font preuve de la

haine la plus basse que l'autcur ressentait contre Henri VII. Nous

avons dejä parle de raraour que 1'cmpereur portait a sa feiniue, a

table il tenait serree la main de son epouse. Nous renoncons k citer

d'autres faits et d'autres sources, nous ne voulons que mentionner

les paroles d'Albert Mussatus qui dit que jamais avant ce mariage

on ait trouve un couple qui s'aimait aussi tendrement. *)

1) Chronica Sanese, p. 49. „L'Omperadore essmdo aggravato di sua

malattia par cagione della sollecitudine d'essere a luopo ordinato contra il

Ro Ruberto, la febbre l'appravö, et la menagione : per la qua] cosa il detto

Imperadore mori a di 24 d'Aposto in Venardi a ora di Nona, ol di di S.

BartoloiiifO nella Chiesa di S. Pietro in Buoneonvento. L'Omperadoro mori»

come e detto. La sua malattia pli comim io a Brescia, e guari K poi Ii ritomo

a S. Salvi per lo Donne fiorentine, che divenne Etieo. E poi a Pisa em
quasi guarito, e per la sollecitudine d'andare a l'iiupresa di Regno, com»«

avea ordinato, Ii revenne la sua malattia, et mori. Anco si ilitsse, ein» la sua

morto fu di veleno, il qual veleno si chiama napello, che gli fu dato nell'

Ostia, quando si communieava da un frato Predieatore. Ma piü si crede, ein»

movendosi da Pisa, et venendo a Poggibonzi a grantle giornata col cnldo

grande contra la volonta de' suoi Medici, et de' suoi Baroni, et im« a Pogpi-

bonzi Ii venne una torzana, et poi n Magpinno Ii venne diu» terzane, et poi

a Opia la terza ; ne pli vennero continue, et la monagiono, et andonne a

Buoneonvento et ine mori «oim« di sopra e detto. (Muratori, XV. col. 12.

d'apres lo inauiK-erit de Benvoplienti.)

2) Albertus Massatus, üb. v, cap. -1.
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Passons aux Cronica di Msa qui attribucnt la mort de l'em-

pereur k son temperament trop ainoureux malere lequel il etait

kontinent, de sorte que la chastete lui dovait corrompre l'organisme.

Ensuite ces chroniques ajoutent : „D'autres prdtendent qu'il est mort

empoisonne, ce serait an moine dominicain qui lui aurait administre

le poison sous forme de poudre d 'herbe, dite napel, cachee dans

la sainte hostie." ')

La elironique du parti gibelin n'ose donc pas meine se pro-

noncer eategoriquement pour rempoisonnement. *)

II resulte k l'evidence des temoignages eites qu'en effet la

mort de rempereur n'ttait pas subite et inattendue, qu'au contraire

eile n'etait que la suite naturelle des maladies qui la precederent.

II se peilt que personne nc s'attendait k une catastrophe aussi

proebe, mais eile fut provoquee par la force des circonstances

:

gravement malade l'empereur prend part aux combats, malgre les

conseils de ses medecins et de ses amis il eontinue son expedition

et ceci dans les cireonstanees les plus defavorables a son etat

maladif. D'un autre eote il a'expliquc facilement que quelques

eompagnons de Henri pouvaient attribuer eette mort ä une cause

snspecte : rempereur ne fait pas attention a son mal, malade il

monte ä cbeval pour encourager ses hommes; les 21 et 22 aoüt il

est encore a la tete de ses troupes -- il feint le robuste; le 24,

jour de sa mort, il se rend encore ä l'eglise de St.-Pierre. Et

soudain la volonte de fer ne peut plus rien, l'liomme est brise,

aneanti, ses forces surmene.es cessent toute activite — la mort ac-

complit son oeuvre. II n'avait fallu qu'un court espace de temps

pour en finir avec celui qui, dans les derniers jours, s'etait encore

mele aux combats.

Nous aimons a croire qu'aucun historien serieux n osera sus-

pecter le temoignago des auteurs eites, qui tous sont unanimes a

decharger lo dominicain Bei nard ae Montepulciano de l'accusation

laneee contre lui ; les uns ne savent rien d'un empoisonnenient,

1) Cronica di JHsa, col. 986: Alla fine pasföe di quegta vita a Buon-

eonvento a »Ii XXIV d'Agosto. Chi dic<> cht« e' mori, che era troppo caldo, e

«•Mi atava raato della porsona ; o la castita d<»vevalo aver' infracidato la

persona dentro ; e ehi dice eh'elli mori per veleno, che Ii fussi dato di

polvero d'erha. ehe si chimava Napello. nel corpo di Cristo, espendo commu-

nicato per nno frate di Santo Domenieo.

2) II est bim vrai que ces clironique« ajoutent un pen plus loin : „E del

niese d'Agosto mori di veleno, siecome si disne ; e dielelo frate Bernadino da

Mont. pideiano dell' Online di Santo Domenieo. Chi dice, ehe nu fu vero, ma
molti- prt'sunzioni diede di se, perciocehe elli non venne eol corpo suo, quando

fue reeato a Pisa egsendo elli mm Confessore, e poi non apparvo ntlle Terre

delli Pisani.

34S

Digitized by Google



d'autres le refutent, tandis que les derniers ne font que mentionner

un bruit anquel ils ne semblcnt pas ajouter toi. Que reste-il dös lors

de l'accusatiou formolle que l'on so platt k fonnuler oncore de nos

jours ! Pas un seul eoutemporain bien renseigne, pas un Beul his-

torien des temps de Henri VII ne nous parle nvce eonvictioo d'un

empoisonnement.

Les citatio^is que nous veuons de faire sauraient dejä prouver

la faussete d'uno accusation gratuite
; Muratori, le grand historicu

et l'infatigable compilateur d'autcurs Italiens, avait dejä fourni la

preuve de l'innocence de Bernardino, niais il etait eatboliqne et

meine pretre, ee qui, surtout aux yeux des protestants allemands,

rendait suspect son temoignage; Frede>ic Guillaume Barthold, un

Protestant (ne ä Berliu, le 4 septembre 1799, etudiait d'abord la

theologie ä Berlin et ä Breslau et ensuite l'histoire), reprit la que-

relle : sans parti pris, pousse par un araour de verite incorruptible,

il vient prouver que le doniinieain Bernardino ne s'est pas rendu

coupable du crime dont on l'aecuse. Le professeur Henri Leo de

Halle, mort eu 1878, avoue dans son impartialit^ bien connue

et avec une franebise qui lui fait tout honneur qu'il resulte d'une

maniere irrefragable du rapprocberaent des faits par Barthold que

Henri n'a pas ete empoisonne, mais qu'il s'est attire la mort par

sa propre imprevoyance. Et nonobstant il y a toujours des auteurs

qui repetent cette calomnie.

J.-Ch. Kohn.

£ic s
JDJtld)ftraf?c am Gimmel, wie überhaupt alle Sterne, waren ein

Wcgenftanb eingeljenbett 8tubiumä unfercr itforfaljrcn. ©onberbarerweife

fcfyeincn fid> aud) bie grauen unfercr £)cimatf) ber Stcrnfunbe befliffcn

Ijaben, wie biefeö aus ben Söufffragcn be£ 5(btc$ Regino oon *ßrüm

f)eroorgef)t. £>aj? bie Sternfunbe unb 3citrcri)iiung wit ber Urrcligton

in engem Stfcrbanbe ftanb, braudjen wir Ijier nid)t weiter 31t erörtern, ba

wir barüber bast 9?ötf)igc auSfüfyrlid) beljanbelt fyabcn. (£ö fam bei weitem

$or|*d)ungcn f)auptiäd)lid) barauf an, ju erfahren, ob fid) tut stfolfe nod)

Zinnien ber Stcrnbilber burd) Ueberlicfcrung erhalten fjaben. fieiber ficl)t

cä int 'Allgemeinen mit ber Stcrnfunb, fefjr traurig aud, mtb jeber fann

fid) burd) 5rfl9cn baöon überjeugen, baß fclbft bie gcmöl)itlid)ftcn Stents

bilber Don beffern ^Bürgern nirfjt einmal beut flauten nad) gefannt finb.

^nbejfcn war unb ift bicö fein (tfrtinb für 8d)reibcr biefcö, bie $lintc

gleid) im ftorn 51t fdjleubern. ©on beut (Glauben burdjbrttngen, bat?
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basjcnige, maa ^ahrtoufenbc bie ^ölfer bel)errfd)tc, und) feine «puren

3urücf!iif?t, bat Sdjrciber biefc* forgfam alle (£rfd)einnngcn auf biefem

(Gebiete geprüft nub angenommen, bat? bort, mo bas Jatyr uns feine (Sin

tbeilung in ben .fteibenfirdjen jurftcfUeft, auet) mol)l Spuren oon Sternen

$11 fiuben fein mürben, ^n biefer Ziehung ift ihm and) mehr ,\u tfjeil

geworben, als er hoffen burfte.

Sd)on ^atob (Mrimm mad)tc auf bie englifdje Waetlingstreet auf=

merffam, meldje fid) oon Dover nad) Cardignan erftreeft unb meldjc

eine Söerfefcung ber
s
JWild)ftrafje bes Rimmels auf (Srbeu barftellt. Die

s
J)iild)ftrafK Ijiej? bei unfern i>orüätcrn Wodansweg. Ueberlieferungen

aus ange(fäd)fifd)en unb altfdjmcbifdjen Quellen geben folgenbe Tanten an :

Fosse, Hiekenildestrete, Enniiigestrete, and) Ermingstivte unb

Waetling unb Waetlingstrete joo^u nod) Erikgate unb beutfd) Eu-

ringswec tritt.

3afob (&rimm befdjräuftc fid) barauf, bie Hainen 31t prüfen, mobei

er ju feinem (Srgebnip gelangte. Damit mar bie Angelegenheit crlebigt,

unb and) fein ^orfcfjcr nad) ifun f)at fid) meiter an biefen C^egenftanb

herangemagt. ftür unfere §cimatl)funbe, unb fpeeicll für bie Anthologie,

maren aber bie (Mrimm'fd)cn Öeridjte oon einer ungeahnten Xragmeite

;

benn fic führten 3m; (Sntbecfung unferer alten Wodanswege.

^uerft müffen mir ben £efer auf bie X^atfadjc hinmeifen, baß

in belgifd) üuremburg eine Selige Straften Bruuhildswcge genannt

merben. (SS Fonnte aber nur einer beftehen ; es fanb alfo tytr eine

llebertragung auf anbere SUcge ftatt, ein Umftanb, ber bem ftorfdjer nitty

günftig mar unb ihn auf ^rrfpuren führte.
s^ur mar bas (Sine fierjer,

bafj eine. Rimmels- ober &tobanS|traf?e beftanben hatte. (Sin fold)er ©0--

banömeg bicutc als ^itger* ober 23uj?mcg. (SS mar glcidjfam ein $>orbilb

bes £)iiumelsmcgcs. Wodan ber tHanbcrgott, ber bie perfonificirte ,t)im^

iitclöftraftc felber mar, oerlangtc nad) bem 93ud)ftabcn bas taubem auf

ber $)immel0ftrane. Auf meitere Ausführung bes mt)tl)otogifd)en 5kmeifes

hier einzugehen, ift bcs<f)alb überflüffig, luctt mir bie bezügliche Abhanblung

bereits fertig geftellt hoben. Der ©nbpunft ber .£immelsftraf?e unb ebenfo

ber Anfang richtete fid) nad) ben (Frenzen bcS rcligiöfen Senfes, in bem

fic lag. 5ür unfere Uroerl)ältniffc fann bctyalb nur bas ßbuigreid) ber

Xreoirer in $etrad)t fommen. (Ss gelang bem Scrfaffer biefes, nid)t nur

eine Strafte, fonbern and) bie zmeite 31t fiuben. Die erftc läuft oon bem

Orte Sabgoffen au ber Saar über Öurcmburg, 8t. .^ubert nach Soffen

bei Wamür. (Ss bebeutet Wadgasse « £mumelftrafte unb Fosses ift ^immel

unb öflrab. And) bie zmifcfjcnliegcuben Orte haben biefclbe Söcbentung. —
Sie olle 31t erflöreu, müffen mir uns für bie folgeuben X[)cik oc* ©trflJ

„Urluremburg" vorbefjalteu. Die ;,meite <Strof?c beginnt bei Seban an

ber s
J)Jaaft, bei

s
ill abeline-ort (ein germanifdjeS SBort), meld)es .ftimmelsort
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bebrütet unb fleht über 3t. $itbert natf) Söffe, über ©tatoclot jur sSo-

traitflC b. i. ^immelring unb lobtenriug, auf ber .poben Ven bem Site

ber Srcia^rbüfiio ober 58runj)ilbe ober tofnn uinn null ^tffeutlilbe. 3n

ber fjier beigegebeuen 8trid))fi^e werben beibe Strafen in irjrcni Saufe

bcutlirf) bargcftcllt, wobei 311 bewerfen ift, bat? e* wunberbar ift, wie bie

«Iten bie Mehrungen auf folrf)' grope Entfernungen beftintmeu tonnten.

Hohe Ven (Ardvenai.

$)ic beiben §tmme(*frrQflcn burcfjfcfjneiben firf) lotljrcrfjt unb bilbeu

ba$ alte Sonnenfreua ober Rod. (S$ waren mithin bie Botrange, Fosses,

Wadlincort unb WadgasBen, ($rcn&orte beß alten Xrcbirerreidjes.

Küfer Hefen $mnmcl$ftraften gnb e* norf) Wodanswege im Offen

(Hundsrück) unb and) in unterer $)eimatb. $ei ben Wadlingstrassen

ift bie 9tin)tnng beftimmenb, ba eine birefte Strafte in einen flaimuth,

fclbft in ber Ebene, auf große Entfernungen nicfjt ausführbar ift.

£ollericf), im Oftober 1895. H. Schlief.

—I—I

Die Luxemburger Mundart
von J. P. Bourü.

Fortsetzung V.

Lux. : $8 und 8
Sind

A) Urgermanische ; so : gesin, gotli. saihwan, Ndl. zien
;
sheen,
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goth. sibun, sieben : glaas, Ndl. glas, Nhd. Glas ; iesel, Lat. asinus.

goth. asilus ; haus, goth. kU8 ; oks, goth. auchsa, Eng. oj- ; Kossen,

Ndl. küssen, Eng. und vor allen Consonanten : nur die

ursprünglichen Verbindungen *m? werden anlautend zu schp,

seht, sehr ; st auch in- und auslautend zu seht. 8. Schi : so : pös-

peren, Hespereng, urspr. Hasmaringa. Nach kurzein Vokal steht

weiches s in böselen, Mhd. fr&en, ndd. bissen, wild umherschwännen,

und in röselen, rütteln, eig. rieseln.

Bi »SV ist verschobenes aus f in urgerm. Wörtern:

Ii zwischen zwei Vokalen: iraasser, Eng. Ndl. trater: iessen,

trössen, Ndl. treten.

2) im Auslaut nach langem Vokal (wo wir nach unserm oben

aufgestellten orthographischen System einfaches s Schreibern ; so :

fös, Eng. foot, Ndl. voet. Nhd. Fuss; gees, Eng. goat, Ndl. geit.

Nhd. Geiss ; woo*, naas, u. a. (Ausnahmen «. unter T.j

3» nach kurzem Vokal : schtras, Ndl. afrof, Eng. throat, Nhd.

(erj drossel(n) mit Ausfall des anlautenden * ; Biss zu baissen,

Eng. fo feite.

Assimilation haben wir in : ferktüssen, über sich bringen, Ndl.

kteisten, goth. qistjan-- töten.

C) Unorganisches & hat sich angefügt

:

a) im Stammauslaut einiger Wörter nach p und #V; so: löps,

Lippe, Eng. Up
;
(zu diesem Stamm gehört auch labberech)

;
schtöps,

Ndl. stof, Nhd. Staub
;
gripsen zu graifen, Ndl. grypen

;
gaapsen,

Mhd. gaffen, Eng. te (ja/Je
;
berepsen, vielleicht verdorben aus 6e-

ra&n durch Anlehnung an repentir ;
daÄvj, Mhd. dicke, Ndl. d/c*V-

ec^Z«* oft (hier ist es eher adverbiales *) ;
schte'ksen, zu (er)8ticken ;

wirksen, zu würgen ; schaks, schief, Ahd. scahhi (S. Follmann.

Consonantismus, Seite 15) bejipst, angeheitert, zu saufen, Ndl. zuipen.

b; Zwischen einsilbigen Wörtern (besonders Conjunktionen,

Pronomen und Adverbien) und nachfolgendem Pronomen de, du,

höchstwahrscheinlich durch Ausgleichung mit Verbalformen, wie

könsde, kommst du, schraifsde, schreibst du, u. b. w. ; so : teansde,

wenn du, xcelsde, weil du, deemsde, dem du, icösde, wo du, u. a.

S ist ausgefallen in : nueschnappech, eig. Naschnupftuch, und

in painetseh, Spinat, Eng. spinach.

Lux. : Z.

Ist nie urgermanisches. Es ist entstanden:

A) durch Verschiebung aus urgennanischem T.

1) im Anlaut: zant, goth. tunthus, Eng. tooth, Ndl. fand. Nhd.

Zahn
;
gezai, Ndl. tuig, Nhd. Zeug (gehört zu zeen, Ndl. Hegen,

Nhd. ziehen) u. a.
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2) Im Inlaut:

a) im Verdopplungsfall : setzen, goth. satjan, Ndl. zetten ;

Lbtze(burech), goth. leitils, Eng. little, Ndl. faftei, Mhd. lüzzel,

Agl. wenig, klein.

b) nach /, n : holz, Nhd. Holz, Ndl. hout
;
schvaarz, Goth.

strarts, Eng. wart, Ndl. zwart,

3) im Auslaut nach ursprünglich kurzem Vokal ; so : kaaz, Eng.

ccrf
;
schaatz, Ndl. scÄaf.

4) nach kurzem, abgeläutetem Vokal, wo ursprüngliches t im

Hochdeutschen weiter zu doppelt s verschoben ist ; so : schoz,

Schuss (zu Schelsen), Eng. shot
;

baz, abgenagtes Kernhaus des

Obstes (zu baussen)
;
raz, Riss (zu raissen).

B) durch Verschiebung aus urspr. th oder d in einigen Ausnahme-

fällen : schnaz, Schnitt (zu schnaiden), goth. sneithan
;
glöz, Glatteis,

Eng. to glide, (zu Nhd. gleiten)
;
motzen, goth. midjis, Nhd. mitten.

C) aus scharfem s im Anlaut besonders in französischen Wörtern

:

zabbot, zaldoot, zalloot, zottis, u. a. ; auch in dem germanischen

zönter, Eng. since, Ndl. zedert.

D) Z findet sich auch in dem Suffix 2<?cA ; so : bannenzech,

inwendig, önnenzech, nach unten
;
gielzech, gelblich

;
granzech, Mhd.

grannU misgestimmt.

E t Unorganisches Z statt urspr. ch in : schi\zen, schielen, Mhd.

schelhen, iderzen, wiederkäuen, Ahd. itaruchan.

Palatale.

Ch J
harte weiche

Spirans oder Fricativa.

Lux. : Ch (Siehe oben, unter Gutturale).

Lux. : J.

Während das oben besprochene J ein blos consonantisch

fungirendes i ist, hat das hier zu besprechende ein wirklich ver-

nehmbares, wenn auch nur sehwaches Reibungsgerausch.

Es ist der Laut, den wir in joor, jong haben.

Es ist I. ursprüngliches nur im Anlaut : Jan, jomer, Jammer,

Mhd. jämer.

Es steht II. statt urspr. guttur. g nach /, r, e, f, e besonders

in der Verbindung ijel ; so : suurjen, sorgen, (en) hijen, (ein) hoher;

sejen, Segen
;

rijel, dijel, Tiegel ; sijel, lijener, Lügener, dejelech,

täglich.

III. statt frz. // steht Ij in : kanaaljen, Canaille.

In einigen Wörtern ist j im Anlaut übergegangen zu guttur.
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g ; so in den Zusammensetzungen mit Gehanes (daach, kreschel,

birech), in yet lüslingisehj entstanden aus jet, iet, Ndl. iet*-- et was,

in ge, Nhd. jilhe.

Palatal Dentale

Sch J (bei Klein und Follmann- 8h).

harte weiche

Spirans (Fricativa).

Lux. Sch

Ist nie Urgermanisches ; es ist entstanden :

1) aus urspr. sk im An-, In- und Auslaut: schöf, goth. skip,

Altn. nkip, u. a.

2) aus 8, im Anlaut vor p, t, v ; im In- und Auslaut vur t

(doch nicht in der Conjugation, also nicht im Pret. im Ptcp. Pret.

und in der 2. Pers. Sg. Ind. Prüs.) ; so : schpakkel (gehört zum

Wurzelstamm spit t)
;
schpengel feig. Diminutiv, Eng. npangle),

Mhd. Nhd. spange, frz. ipingle
\
schtoon, schtrap, Ndl. streep, Eng.

strip, verwandt mit streifen
;
schvoor, Schwager

;
fauscht, Faust

,

irscht, ernst
;
hirscht, Herbst ; treschten

;
trösten, röschten u. a.

;

aber baute, bist du
;
geicosst, gewust, ech wost ; doch sagt mau

auch in gewissen Gegenden : baschte, ech tcoscht).

3) Die Vorbindung tsch entspricht oft k, ck, ch in andern

Sprachen; so: bötschel, verdorben aus bökkel / (Diminutiv zu bok;

oder ist es mit der germ. Diminutivendung el von dem frz. bithe

gebildet, wie mötsch von miche; letzteres ist wahrscheinlicher);

mautsch, Nhd. Mauke ; bootxch (zu baken)
;
matschech, Eng. meeh

weich.

Lux. : J (weiche palatale Spirans).

Ist nie urgermanisches, es ist entstanden :

1) aus urspr. s besonders nach r, wobei letzteres wegföllt

;

so : pujel (zu Nhd. Broschen, wobei zugleich Methathesis einge-

treten)
;
pij, Nhd. Pfirsich

;
pij, (Fisch), Nhd. Bars, frz. perche

;

zermujelen, Ndl. morzelen, Nhd. mörsein, (zu frz. mortier), geMrsem,

Gehorsam
;
jummen, Nhd. summen (Onomp.)

2) aus frz. j besonders in Eigennamen
;
Jang, Johann, Jaak

Jacques
;
gejirimiris (zu frz. jeremixide).

Lux. : H.

H war urspr. gutturale resp. palatale Spirans (gesprochen ha

Griechisch x. Es ist im Lux. erhalten:

1. als Hauchlaut im Anlaut vor Vokalen ; so : halen, halten,

haut, Hand ; wie im Eng. und Ndl. auch in dem Pronomen und Adjoc-

tiv-Pronomen der 3. Pers. Sg, und Plur., wo es im Hd. verschwunden
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ist ; es ist also hier nicht ein unorganisches, wie Herr Follmann

meint : Kien- er, Ndl. hy, Altsächsisch hi, Ags. und Eng. he. Gricch.

ekeiinos, Indogermanisch kei ; zu demselben Stamm gehören die

Formen Mm, (Ndl. hem, Eng. him), hir, (Eng. her, Ndl. haar), hinnen

i Ndl. hun) ; Adj. Pron. hiren..

II. Als Fricativa ch wie im Hd. im Inlaut vor Consonanten

und im Auslaut : nuecht, goth. nahts ; gesouch, Mhd. sah, (gesprochen

sach). Vor * und t ist es jedoch wie im Eng. und Ndl. in vielen

Wörtern ausgefallen ; so : nuets, Eng. night
; fürten, Eng. to fear ;

xt es, Ndl. os, goth. auhsa. Siehe TV».

Ursprüngliches Ä ist ausgefallen,

I. wie überall im Hd. im Anlaut vor Consonanten ; so : lauter,

goth. hlätrs
\

II. wie oft im Hd. im Inlaut zwischen zwei Vokalen
;

(im

Hd. wird es jedoch noch zuweilen geschrieben) ; so : ge-sin, goth.

saihican, Nhd. sehen ; schhon, Mhd. schlahen, Nhd. schlagen, Ndl.

slaa n.

III. im Pretix er-her ; so : erop, herauf, eroof, herunter, erihn,

eig. herum, zurück.

0Mdjifl)tüdjer pdtbluk
auf bte int (9roftf)cr$ogu)iiui Sugemfriirg bi&tycv erf djicucitcti

Wettlingen uitb ^Jcttf rtjri ftcu.

XIV.

gttgemburger $&od)cnblatt.

Untcr'm Datum bes 24. SRärj 1821 crfd)tcn in SHciiuCuart Format

tu ber Stobt ßuremburg ein (Sircular nadjfolgcnbcn ©ortlauteä

:

i>uremburg, ben 24. SÜiära 1821.

P. P.

Qriner glcirf) fdjmcidjcUjaftcn olö angenehmen, von üieleu Seiten fjer

für bic Bearbeitung eine« SBod^enblottcs erhaltenen ttufforberung 511

genügen, becfjre tri) ntid) Ijicrbnrd) angujelgen : wie td) naef) ©rfülluitg

ber befteljeuben gefefclitfyen Formalitäten, 00m ÜWonat ?(pril bicjc£ 3 al
)
rcö

ab, unter bem £itel

ein Blatt für i?c|cr au* allen Stäuben crfdjcincii laffen unil.

(ginem läugft gefügten öcbfirfmflc btirrf) Verausgabe biefe* 5Bodjen«

blattet abhelfen, etwa* (Memeinnüuiges §u Waffe«, unb nüfcüd) 31t

werben, tft ber auöfcl)licf?aa)c, fjierbct beobfiajtigtc ßnbjtoetf, unb bcftfjalb
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fott bicfeS 33tatt, fern oon allen polirifdjeu Icubcngcn, fern oon allen

^eitungdroiubbeutclcten, bic Ijcutc beut ^nblifum aufgctifcfyt, morgen nodj

irriger befteitigt nnb übermorgen bnrd) bic eifcrne ©afyrfyeit in ba£ $lid)tä

il)rer @ntftef)ung ^nrücfgcmorfen werben, fid) nur einzig unb allein auf

folgenben

{flau
bcfdjränfcn.

I. Arbeiten aus! öcnt Gebiete ber fdjönen Sitteratnr unb Hilft
—

atfo : äfttjctifdjc Stuffätjc, ©r^ö^Iungcn, ©ebidjte it. f. m.

II. $arftcüungcn aus ber töcfdjidjte, Viiitöcr unb SBblferfunbe —
atfo : gcfd)id)tlid)e SBcmerfungcn, biogrnpf)ifd)c ^ft^cn, Stnefboten, :öe*

fdjrcibungen oaterlänbifdjer nnb frember £täbtc, u. f. w.

III. Werf luiiröifl fei ten au* ber 0 1 n 1 1 1 r unb 9Henffijentoelt.

IV. 3ntcrcffontc Äuäjüge an* altern nnb neuern in* unb au*län=

bilden 8rfiriftcu.

V. (£omfponben):9taftjriäjtcn oon ben widjttgftcn ©reigniffen für

Äünftc, $lMffcuid}nften, $)anbcl unb (bewerbe, ftabrifen, »leferbau u. f. w.

VI. Gtjronif ber ©tobt unb be$ Sattbc* — alfo

:

a) Scfd)reibuitg woI)ttf)iitigcr flnftatten

;

b) (Geburten

;

c) ©erfjciratfmngen

;

d) £obc8= unb

e) Unglüefgfftüe

;

f) $>ienftoeräubcrungcn

1. im gciftüd)cn unb ©d^ulftonbe,

2. im Gioilftanbc

;

g) SOfarftpreife, ferner :

h) «etb* unb SBed)fet^ourfe ber oorsüglidiftcn §anbet$plä&c oon

(Suropa.

VII. Wnfünbigungen uon 5. 33.

a) ßntbinbungen

;

b) ^crfjciratljungcn :

c) @terbefällen
;

d) ^olinungcn, wctdje 311 mietljen gefugt werben, unb

e) 311 vermieden finb

;

f) ©cgenfläuben, meldje 311 oerfaufen finb, unb

g) bcrglcidjcu, wctcfyc 51t faufen gcfud)t roerben, u. f. w.

$ie$ ift ber obugcfäljre Umritf best obenbemerften SBodjenbtattcS,

mcldje« id) uue uorberegt, Dom Slprit biefcö ^aljrcä ab, beut <ßublifum

ju übergeben SBitten* bin.

sJ9iöd)tcn bod) bic rcsip. $cl)örbcn, bic fo gern alle« (Mute förbern

;

möchten bod) alle ©bleu jeglidjcn Stange* unb ^tanbcS nur 3$K liebe-

356
|

Digitized by Google



öolle ÜHitmirfung imb fräftigftc Unterftüfeung nidjt öcrfogcn, unb fid)

rccfit innig überzeugen : baf? nid)t bie Sud)t gli glänzen, nirl)t niebere

pecuntnire Speculation, fonbern einzig unb allein, ber rege SBunfd) 511

nüfcen, ber 3BtUc etwa« GJcmcinnityißC« 51t Raffen, bie audfd)(ie^(id^ett

unb reinen Xricbfebern meine« Streben« finb, unb immer fein unb

bleiben werben.

Mtx Slufana, ift freilief) fdjtocr ; bod) um fo beloljncnber ber ftort;

gang, ba« ftebeiben be« begonnenen ! «germann gronfe trarb mit nur

[icben Bulben in ber Safdje, ber (Mrimber bc« £>otlifrf)en SBJoifcnfjoufeö,

ba« laufenben (Sr
(
ycf)ung, Söilbung, &*of)l unb ©tücf gegeben ; ein armer

93ud)brutfergcfellc — mer roirb nidjt bei graufltlT* Hainen mit Donfbarfeit

unb 9?üf)rung crfüüt — roarb zum beglüefer einer neuen ©elf, unb

toufenb anbere fegenbringenbe, gcmeinnüfcige Unternehmungen älterer unb

neuerer ßeit, beren Belingen bejrocifelt, befrittelt unb bespöttelt marb,

entftanbcu anfangt aüerbing« nur au« bem Staube, beftanben aber in ber

ftolge bod) mit ganzer Mraft 5UI11 3Bof)t ber $eitgenoffen, unb mürben

Don ber
sJJadmKlt banfenb aufgenommen unb fortgepflanzt!

fiebere, für ba« öhttc unb (Sblc entbrannte Männer merben mief)

and) hierbei 511 unterftüfcen bie (Müte haben, unb je größere <Sd)tt>ierig<

feiten fid) mir geigen follten, um fo reger foll mein ©ifer für ba« ©efferc

fief) bemäf)rcn, bamit ba« $öerf, roa« id) beginnen tritt, aud) einft feft

unb gelungen in ganzer Straft unb bauernb fortbcftcf)c.

£)ie« ^ot^enblntt übrigen« nürb in beutfdjcr (Sprache, mit bcutfdjen

budjftaben, in 4° gebrueft, allmödjcntlid), unb ^mar jeben Sonnabcnb,

minbeften« einen bogen ftarf, im Söcrlagc bc« £)crrn J. Lamort (53ud)-

brurfer auf bem sAHaffcnpIatj Ijicrfelbft) erfdjeinen, unb beffeu erftc« ©latt

Sonnabcnb, ben fiebentcu Slpril b. au«gcgebcn merben. 9icboftion /

£ruif, 5orm u,lD ^Jfipicr follen menig gu münfd)en übrig laffen, unb

fiubet ba« 8ubfcription«--lingagement für einen ^aljrgang, bie borau«;

be^al)lung jebod) nur für ein Vierteljahr a 3 frs. (brei ftronfen) ober

1 (Bulben 41 3
/4 Seilte nieberlänbifd), roeldje bei ©mpfang be« <ßränih

meration«^d)einc« entrichtet merben, ftatt. @in einzelne« SBlatt foftet

6 ©ol« iScrf)« ober 14,m« lient« nieberlänbifd).

Musmärtige ^ntereffenten erhalten biefc« 3£od)enblatt, meun fic nid)t

anbere Welcgenhciteu c« abzuholen haben follten, burd) bie l)iefige ßö*

niglid) sJiiebcrtänbiid)e ©rief ^ofMMreftion unter ben befannten feljr billigen

bebiugungcu, unb mirb jebc« re«p. ^oftamt gern beefallfige Stellungen

übernehmen.

£>ic ^ufertion« Gebühren betragen für bie ^Drucf^eile 4 Sol« (Vier

©ot*) ober i>.4M.. Gents nieberlänbifd), unb merben alle auf^nnehmenben

Anzeigen ber ab VII bemerften 9lrt, unter meiner treffe ($tftmarft,

Sfor. 316,) portofrei erbeten.
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3Rtt Dorjng(id)ftcr £>odjad)tungJticrf)arrc

(Stur, etc. etc.

goii3 gcf)orfamftcr

(@cj.) Belg.

SliMrflid) erfd)icn, mic in öorftcfjcnbcm, ctroa$ bombaftifd) gehaltenem

"ißroSpeftus angezeigt mar, in bem nämlidjen $lcin*Cuart=^ormat circa

0,21—,0,17 SW.), bic erftc Kummer bc$ „£urcmburgcr SÖocfjcnblott" am

„Sonnabcnb, ben 7 ,cn April 1821", arfjt ^reifpattige Seiten ftarf. Die

erfte Seite bringt als Xttclbilb eine ?lnfitf)t ber bcunaligen Stobt

^urcmbnrg, ooin $ctfri)enl)of au« gefcfjcn, überragt oon bem mit ©lätter*

tuerf umranften niebcrlcinbifd)cn S&appen. Sobann folgt bie mit frei^

förmigen Verzierungen umgebene ?luffd)rift „Surcmburgcr ©odjcnblatt".

Unter bcrfclbcn lefen mir, nari) Angabe ber Kummer nnb be* 3>atum$

(Sonnabcnb ift befanntlid) ein früher üblid) gemefener fluSbrucf für

Samftag) bes statte«, innerhalb zweier Striae, in gang Heiner ©dirift,

als flWotto, bic üier befannten S5cr)c

:

Vivite Luxburgi, fidos vos prisca per orbem

Fama vocat, fidos posteritasque leget,

Nescia gens verti soeiis, Kegique Deoque

Servastis Semper foedera, jura, fidem.

Sobann folgt ba$ nadjftetjenbe :

$iHe JJljr baä iBeffcrc ftetö liebreid) aufgenommen,

9Mit SöeifaÜ c$ belohnt, mit 9?orf)fid)t c$ erfreut,

So ftef)' aud) mir, id) roagc c£ ^u tjoffen,

£nc glcidjc (ftunft, bic glcirijc 9Jad)firi)t offen !

(Sud) bin id) l)ier im iöodjeublatt' nod) fremb, mir fclbft nod) neu,

Unb frfymicrig ift c$, 9tctte£ $u beginnen

;

£odj mit ©cbulb unb ©djmcin, tote frijrocr ber Anfang fei,

ßäfjt fidj ©egrünbung unb ßrfolg geminnen !

SBefeefet mid) bod) ftctö ber Verfaß, baä SBcftrebcu,

Dem (Sblcrn meine Ä'raft 311 mei()'n,

Der fdjöncn Äunft mit £)crz unb Ohwft 311 leben,

Unb ChireS Söcifall3 mcrtl) 311 fein

!

C ncl)int midi freunbliri) auf in (Sure* «reifes sJ)Jittc,

Dicf? ift'3 morum 5iierft id) (Juri), 0 Wönucr ! bitte.

£>icfcm poctifd) fein follenbcn .frcrjeuScrgnjl mirb bann als iHeftame

Jolgenbe* hinzugefügt

:

„Von biefem innigen $i>unfd)c bcfcclt, füfjrc id) hiermit ba* $*nrcm=

bnrgcr Sodjcublatt, ein neugeborenes littcrarifri)cö ttinblein unb NB.

generis raaseulini, bemütbig nnb iicrtraucnb, unb um bic liebenoUfte

Ü£ad)fid)t meiner gütigen !t'cjcr bittenb, in bic gebruefte 2£clt. iWbgc bas
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Äinblein nadj^aUrn glücflid) überftanbcnen &inberfranff)eiten -uun rooljl*

geftaltcten, fernigen Snaben f)ernmoad)fen, unb cinft einen Heilten s
#lafc

in ber großen Weifjc feiner übrigen guten ®efd)roiftcr finben ! ÜNöge es

als vtnabc alle feine Anlagen fjcrrtid) entrutcfcln nnb fid) ;ui:t blül)enbcn

Jünglinge bilben
;
möge es als Jüngling 511m fräftigen Ü)?ann gebeiljen,

unb al^ rüftiger Wann, raftloö roirfenb unb ftrcbenb, mit feftent fieberen

3d)ritte bic glütflidjfte ßufunft erwarten. Seines Lebens Wbcnb fei fern

!

©cld)cn 3£eg bic* ttinblcin als ßnabe, als Jüngling unb als iDJann

planmäßig betreten, öcrfolgen unb fortgeben foll, Ijabc idj bereit* in

mein ein ebrerbietigften fliunbfdjrcibcn Dorn 24. o. 3M. näfjcr gu 3eigen

mid) bemüht, oerfef)le jebod) nid)t, auf ben ausbrürflidjen ©unfd) ber

üMebr^abt meiner iiefer, roie $nr Stferöollftänbigung ber Sadjc felbft, lc$*

tercs and) hier nod) mörtlid) unb bud)ftäblid) abbruefen }u laffen, bamit

Stiemanb mir ben 33ortt>urf machen möge : ben s$lan bes C^an^en nidjt

gelaunt ui haben." (ftolgt fobann ber Slbbrntf bes obigen (Sireulars.)

(Mleid) als märe es mit biefem Allein nod) nid)t genug, um fid)

beim lefenben ^ublifum einzuführen, gibt ber ÜRebaftenr in einem Aufrufe

glcid)fam ein neues Programm heraus, beffeu ©ortlaut fjicr mit3U=

teilen, mir nid)t oerfcl)leu bürfen :

9ln meine i'cfcr.

©enn es ber glütflidjfte ^lugcublicf meines Gebens mar, roo mein

(Sntmurf ^ur Verausgabe biefes ©odjenblattes oon einer 3al)lreid)en

SNcngc @bler jeglichen langes beifällig aufgenommen mürbe ; fo ift es

meinem Verden bas bringcnbfte Üöebiirfnitf, auoörberft allen resp. tjödjftcn

unb botjen ^cljbrbcn, fo mie jebem resp. 3 ntcrcffc,ltcn fur bic mir DaDc i

bcnucfcnc uuoerbieute £mlb unb Wüte meinen eljrcrbictigften unb pflid)t=

fdjulbigftcn Dan! hjerburd) abjuftatten. ÜJtit innigfter sJlüf)rung merbc id)

für bie Tauer meines Lebens bes froljen lages mid) erinnern, beut

biefes iHtatt fein limtfteben oerbauft, unb mit niebt minberer Wüljrung

merbe id) bas Anbeuten an bie grofte 3af)l ocr CSblcn fegnenb im ^er^cn

bcmaljreu, bie meinem Unternehmen liebeooll ihren Beifall fdjenften. 5)ie)eu

etnft 51t uerbienen, ift bas ^beal, nad) bein id) ringe, unb beftyalb bitte

id) aud) l)ier nod) bringenbft um 0Jad)fid)t unb (^ebulb ! T)a übrigens

bas Luxemburger ©od)enblatt mcber eine s
J)iuftcrtartc ber 3d)ioäd)cn

unb (Mcbred)cn biefer ober jener armen 3iinbcr, nod) ber lummelplafc

ber Leibenfrf)aftliri)fcit, fonberu im (Megeutljeil ber Gentralpunft alles

(^uten unb Lieben, groben, Wü>lid)en unb Angenehmen für ©tabt unb

Laub fein foll, fo bitte id) alle ftreunbc oc* Seffern, mid) mit red)t

Dielen Beiträgen gütigft 311 uuterftüfeen, bamit biefes Ölatt oon Jage 31t

läge au ^ntereffe unb (Memcinnüfcigfeit mefjr geminnen unb beut beab;

fidtfigten (jub^ocdc oollfommcn entfpredjen möge.

((Sq.) ©ctg.
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SSon 92r. 2 an finben mir an bcr Spifcc bcS SBlatteö jcbeSmal, unmittel-

bar narf) bem s3)cotto, ben 33ctrag ber Abonnemente* unb ^nfertionSgebührcn

angejcigt. £a£ Sölatt, auf ivrtc^cd man beim i8ud)brucfer Jacob Lamort

($arabepta(), beim ftebaftcttr Gaspard Weiss < grifdjmarft) unb bei allen

<ßoftämtcrn beS ÜanbcS pränumeranbo abonntren tonnte, foftete für bie

©tabt 3 frs., für baS Laub (portofrei) 3.50 frs., roätyrenb ber Sßrcid

bcr Anzeigen (annonces) fiel) auf 4 ©ouS per ^rucf^eile bezifferte.

£aS 33latt crfd)ien, tote baS ja fdjon fein 9?amc anzeigte, jebe $Uod)e

einmal, unb sroar am Samftag, in 8 ^oeifpaltigen leiten. £ie Xitel-

oignettc ieboct) ber Sflr. 1 finben wir fpäter nirijt mel)r.

3m erften Quartal feines Csrfd)cincnS bcfdjäftigtc i"id) baS rt
5i?od)cn^

blatt" nodj nidjt mit *ßolitif. @S enthielt oiclmeljr nur inlänbifdje s3kay

richten, ®ebid)te, $ermifd)tcS, Anefboten, Ütäthfel, Sharaben unb Anzeigen.

SöefonbcrS intereffant aber roaren in biefem Quartal bie leiber fpäter

ausgebliebenen Ättffäfce, roeldje fid) fpegififd) mit Luxemburger (.^efd)ie^te be*

faßten unb größtenthcils auS ber fteber bcS fo rühmlichft befannten

Irtercr ApellattonSrathcS Dr. Michel Franz Joseph Müller Ijerftammten.

2£ic cS fdjeint, faf) fid) ber Herausgeber in feinen ©Wartungen

nidjt gctäufd)t, inbem feine Behling fä)™ im cr ftcn Xrimcfter irjre«

33eftef)cnS an WO Abonnenten sohlte, menn anbcrS bie in Wx. 13 enfr

haltenen nad)folgenben Ütforte feine ettele ^luncfcrci maren :

Pr vCn meint gütigen Vefcr.

bitter Anfang ift fdjtoer! ja, ja, recht ferner! £od) um fo erfreu»

lidjer aud) mir bie Ucberscugung : baß baS Luxemburger SÖodjcnblatt,

meines binnen 14 Xagcn entftanb, unb oon bem nad) ©erlauf biefer

^rift bereite 500, ja am 5 Ü)Zan fdion 600 (Sjcmplare gebrueft mürben,

nunmehr feften ftuß gefaßt, befannt geworben ift unb 9?ad)fid)t unb

Söcifälligfett einer 2)ccnge 5rcunoc ®utcn jebcS ^tanbeS unb langes

im $n- unb ÄuSlanbe erhalten l)at. Wit inniger j^reube gehe idj baher

beffen 2um Quartale entgegen, um fo mehr, als nad) ber nunmehr gc*

monnenen ^cftftellung ber nöthigen &orresponben
(v Biete treffliche 3)Jänncr

oon nah unb fern mir ihre liebeoolle iDfitmirfung sugefichert haben. &*cnn

baljer aud) für biefeS erfte Quartal, ba aller Anfang fdjmer ift, bie Un-

geheuern Soften nur mit genauer s

Jc u tli gebebt mürben, fo hoffe id) bod)

mit Dottel .ßuoerfidjt : re(ty oal° un 3tanbc 3U fein, luödjentlid) 2 SBogen

für üielleid)t ben nämlichen, im ^lauc beS 3£od)cnblattcS feftgefe^tcu

geringen AbouucmcntS:«ßreiS oon 3 granfen pro Quartal, liefern $u

fönnen.

^cm 31Umfd)e ber aWchrjahl ber rcSp. Abonnenten zufolge, aud)

(Srctguiffc aus bcr übrigen Sßclt mitpthcilcn, merbe ich ,,ut Vergnügen

nad^ufommcu fud)cu, unb f oll cS mid) fetjr glüeflid) machen, menn bic

folgenben unb nädjften 9iad)rid)ten einigen Beifall fänbcu, unb befonberS
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einem Arbenncr ftreunbe auf fein gütige^ 3d)rciben uom 24. b. ÜJi.

(^unt i bemiefen : baf? irf) mein £efe*
s}$ublifmn bnrd) meine Üttittfjeilungen

burdjauä nid)t ins 15. nnb 16, ^abrrjiinbert jurürffübren nod) jmrürt*

fingen null, ©as" bie golbcuc Saline betrifft, ber id) nadj einem atibcrn

mertben Briefe ben .ßügel fd)ief?en laffen foll, fo mirb fid) and) biefe bei

einem nod) fcJ>r fnnuner nüilic unb plageoollcn fnpf crncit Veürii notl)*

bürftig finben ; cnblid) [ollen and) meine lieben ladjluftigcn 50 Äbou*

nenten (meld)e ftatt ber fyiftoriföen Krtifcl uielmcl)r Stoff 511m l'adjen

begehrt l)atten» Jbrc oomplete iHedjnnng finben, nnb bcfttjalb bas &*o;

djcnblatt non mm ab

Üiedjt mal)r, red)t emft fenn, unb aud) 511m Radien

Um es Jebem fo red)t nnd) ^Bnnfdje mod)en."

gm erften '^nlirc [djeint bas Üi?od)enblntt im Anstaube feine

ober bod) nur äujkrft menige Abonnenten gehabt ,m haben, bereu aber

mit beginn bes" /^reiten ^al)rgangec> (ber mit beut Januar begann

nnb 52 Sümmern zahlte, mäbrenb ber erfte fid) auf 35 befdjränfte) in

reutfcfjlanb gcfnnbeu JU haben ; beim in Mr. 2 uom 12. Januar 1822

finben mir ben Abonnementsbetrag für rcntfdjlanb mit 4.50 frs. notirt.

33om 2, Cnartat feinet (Srfd)einens an beftanb ber größte Ibeil bes

^nljalteö aus politifdjen ^eitigfeiten ans aller $emil Sänber.

(fljarafteriftifd) ift, baft Gaspard Weis«, ber Wrnuber biefes «Matte*,

nid)t ein Vnrembnrger, fonberu ein $reu$€ mar, mie hervorgeht ans

folgenber l)anbfd)riftlid)en Oioti;, bes oerftorbenen .perrn Würth-Paquet

;

„Cettc feuille paraissait unc fois par Bemainc, Elle avait ponr

redacteur 1111 nomine Weiss, Prussien dongim-." Näheres haben mir

über biefen lUfann nidjts erfahren fönnen.

Die „üEJodjen^eitnng" mar mie mau heute fügen mürbe, ein „.Stäfc

blätteren," unb fdjeint and) bereu Abonnenten^al)! nidjt bebentenb ,mge^

nontmen 3U Ijabcn. Das erficht man ans bem Umftanbe, baft ber Jerons

geber fein $?crfpred)en, baS Wart in 2 ^ogen erfdjeinen ;,n laffen, niemals

eingelöft bat. Nur eine fleine Änbcrnng trat im Formate ein, inbem

basfelbe um 2 (Zentimeter oergrönerr unb um 1
'/., (Sentimetcr erbreitert

mürbe. Eingangs haben mir ermähnt, baf? in 9for. 1 bes erften ^Xalir

ganges fid) bas nieberlänbifd)c Söappen oorfinbc, barnad) aber nid)t mebr

oorfomine. SRr. 14 bes Jahrganges 1823 finben mir plötuid) bas

Söappcu mieber, aber nid)t mel)r baö nieberlänbifd)c, fonbern baS fpecififd)

lurcmbitrgifdjc. basfelbe ift Don 40 an oergröfuTt unb mit einem

931ätterfran
(
} ummitnben.

Das erfte Scmcftcr bes ^atjres 1820 binbnrd) erfdjicn bas „^odjen

blatt" nod), mie immer, bei Jacob Laniort. SWr. 26 (bie erfteM Dritten

Cnartalsi tragt als Tvirma bie ^ortc : „Webrncft mit ^ei)Vfdjen Vettern,

.^ödjft befrembenb aber lautet bie folgenbe, au ber 2pit<c bes glattes
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ftcfycubc lVoti$ : „£a bic l)bd)ftcn Crtcs allcrljulbrcidjft uub^allcrgnäbigft

mir ;,ur £ispofitioti geftclltcu ^reffen bi$ biefen ^(iigcnbltcf nod) nidjt

l)icr eingetroffen finb, fnnn mein feit l^iM cridjcincnbcs Vurcmbnrgcr

itt*od)cnblatt für beute nidit ntcljr als« Wegcnmärtigcs liefern." Unb wa*

mar benn geliefert warben ? (S'iu einzelne? iBlatt, wooon nur bie erfte

Seite bebrneft war. ^abrfd)cinltrf) mar Weiss mit feinem Trncfer Den

fallen imb liattc fid) bcnljalb ba* Nerüdjt oerbreitet, ba« ÜMatt werbe ,nt

erfdjeinen aufboren. $ll ie e£ fdjeint fomen aitei) „bie fybdjftcn Crte« alters

l)iilbrcid)ft unb nUergniibigft 3111- Tispofition gcftclltcn ^reffen" gor nidtf

an, beii 11 bie folgenbe Kummer >?ir. '21 Dom 8. Quli 1826) ift wieber

bei Jacob Lamort gebrueft, war aber audi bic lebte, welche eridjicnen

ift. Wie ift nun aber bie folgenbe «Hoti-t au$ 9er. 23 Memit vereinbar,

weldje wir itiefu blof? um ber Wefri)id)tc beo ^latteö willen, wörtlid)

obbrnofen, fonbern and) um ein 2pe
(
umcn ju geben Don ber „nobelli"

3d)reibweife bc« ftebafteur*:

Jtt* gefälligen &lm1)rici)t.

(Einige Knaben, bie, wenn'* ber Sföüljc lolmtc, namentlid) genannt

würben, ljaben fid) beifommen laffen, in iljrer Einfalt 511 ändern : baß

ba$ Luxemburger &*od)cnblatt mcld)c* bnrd) O'otteä .pülfe fett IHlM

criftirt', beffen Mcbaftcur unb CS'igcnlljüiucr iri) bin, Dom 1 ftcu Quin b.

ab, uidjt mehr erfdjeinen würbe. !) £ics Wcmäfd), wcld)c3 nur bei

Knaben ober Ijörf.ftcns alten Leibern, bod) nie bei Männern, unb am

ailerwenigfteu bei meinen retfö. Herren Abonnenten (iingaug finben fann,

ift mir feljr gleidjgültig, unb fonn mir nur ein mitlcibigcs \Hd)fel
(
uicfeu

cntlorten ; bod) bin idi mit Vergnügen bereit, ben Mnabcn quaestionis

am 1. oitü) iebem 3 ^od)cublättcr unter ber ^ebiugung gratis ,ut

geben, oaf? fic mir foldjc wenigftenö l)albrid)tig Dorlefen. — ^itin Iroftc

btefer ^iutclucuiglcit*|"d)lcDDcr aber fcu's gefagt, beif? baö Vuremburger

^odienblatt, and) wenn 1000 fran
;

ü>fifd)C ober türfifdje anbere glätter

Ijier über tur;, ober laug erfrijeiuen möchten, uad) wie bor, unb fo lauge

al* c-is mir beliebt, gau;, rut)ig unb uugeftörl Don mir l)erau«gegcbeu

werben wirb.

l'uremburg, ben 10. >ui 1826,

(@ea.) «Beifc

Wcbaftcur, Edit<ur-|>ropri«taire beS üuremburger &>od)cn blatten

W'fiss mad)t l)ier ^luipieluug auf bae „.Journal de la ville et du

(rrnnd-Diirlu* d<- Luxembourg," mcldjcö Don 1H21] au erfd)ieu, unb

ba* farblofe „Vureuiburger ^odjenbltttt" Wirflid) Derbrängte.

(Cucüe: Tic Saiiinilimt) bitfer ;}cmmc) frUJfl in bev iBtblfottjel ber „t)iflonfct)cn

M. BLUM.
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Vur j ^i-fii Kapelle tu ber fintln-bialrir iV jtt gttrettt&ttrf}.

SE3ol)l Wenigen bürftc es bcfnnnt fein , bof$ «oerr Pfarrer l'ed) feit

geraumer ßeit mit bem Wcbonfcn umging, bie frer^cfu Kapelle (Itnfc

©cttenfapeHe) unferer &otl)ebrolc auf mürbige, fuuftlerifd)e SBcifc aus*--

fd>mütfen -ju Inffeu. riefer (ftebanfe ift' beute realifiert, beim feit halb

einem ^aijre ftitler, uncnuüblidjer Arbeit ift ein ftuuftroerf oollcnbct,

ba$ oollouf oerbient, uou Stünftlern unb Älntftfrfttttbett, ja oon bem

ganzen bouptftabtifdjcn s}3nblifum gerannt unb ancrfnnnt ,;u »erben.

Ter figürliche mic ber beforatioe (Sntmurf rühren »Ott ©frrn fri*

ftortcnmaler Stummel aus tteoelaer her. Tie 8u*fiU)ruiig nod) ftarton*

3Ctdjnuna.cn in natürlidjer Wröftc Dertrautc ber IVciftcr fünf feiner beften

<5rt)üler an, unb mau nun! gefteben, biefe 2dn'iler rcd)tfcrtigtcn bas

ihnen gefchenfte Zutrauen in uollem sJ0?anc.

2e()en mir un* nun bie Arbeit rtroaS näl)er au. Uns beu Räumen

jUttfcffcn ben ebenfalls tcid)t beforierten Kurten bc* ©cmölbeS leud)ten

uns auf lebhaft rotem, blauem ober gelbem Wrunbc mannid)faltig erfun^

bene Üienaiffancc Crnameute entgegen: (Siigclgcftaltcn, ^lumcugcminbc,

9{anfen, glätter unb $rüd)tc beleben in eblcr ^cirtmuug unb plafrifdjcr

^lusfüfjruug bao ^-elb unb ergötzen beu Wirf be$ ^cfdjaucr* auf no!)l

tl)iienbe $8eifc. Än ben beibeu ©titetUDfinbcu rutjt biefe Wemölbcmalcrei

nacr) unten auf ebenfalls gemalten ard}itcftouifd)cn 3tii^en , bereu hieben

formen fid) pcrfpcctioifd) in ben Mannt ocrfür$cn unb eine WuefirfH auf

ben blauen .pimmcl unb eine lonbfrbaftlid)c fterne eröffnen, ^m 5?orbcr-

gruubc jungen ben }(rd)itcfturtcilcn flehen, bie $Banb beherrfrljcnb,

.•pciligengeftalteu unb jroar rcrius ber hl. iHuguftin, ber hl. Mlfon* Don

Liguori unb bie hl. Ji
;eronifa, liuf* ber hl. ftrau^ oon 3aleo unb bas

hl. ,pcrä Wtirici. $Ln ber .\>aupnoaub über bem Elitäre leudjtet un* in

lebhaften 5'arDfU btc -Jcfit (^cftalt entgegen ; an ber gegenüberliegen

ben iTiürfioanb oberhalb bc* ttapcllcnciuQMtacä ftrahlt in gefdjloffeuer

STompofition bie hl. Treifaltigfcit. SHadj altem ^orbilbc, uüe beifpicle

meife auf bem berühmten ^lllerbciligcnbilbc oon ^llbrcdu Tiircr im

funfthiftorifdjen IVufeum ju SSMcu, hält bie in rcidic, fird)lid)e Wcwänbcr

gehüllte ehrmürbige (Mcftalt Wottoatcr* bem ^cfdjouer ben gefreu^igten

.s>eilanb entgegen. Tiefe Äftion mit ihrer tiefen 3i)inbolif mirft ja heute

noc^ n'' c früher auf baö empfängliche (ftemfit unb ift jubcin ein eminent

malcrifdjcr 3?ormurf. Tie SBaubflädjen unter ber Walerei bie herunter

311m JyufUiobeu fiub mit Woiaifplätrdjcu befleibet unb ;,mar in färben-

tönen, bie harmouijd) mit beueu bev %
^>iiifcl^ übereinftimmeu.

9cun nod) ein s^ort über bie Xedjntf : Tie gefomte Malerei am
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(Vkmblbc utib an bcn Qfönben ift mit bcn, oor meuteren JMrcn » 110,1

ftcrrn (51icmifcr Meint in
s
JÜJünrf}cn crfunbencn Mineralfarben gemalt,

riefe lUialmcifc ift beftimmt, bic |*o mütjfamc unb bod) mit ber $e\t

unljoltbarc Jvrcsco Malerei , tute foldje fdjou feit uralten Reiten £bltd|

mar, ,;u erfefcen unb ^mar mit beut enormen Vorteil, baf? fic tneljr, al*

letztere, gegen alle $öittcruug«cinflüffc mibcrftanbefäbig ift. Tic gröjrtc

Sorgfalt ift ber Bereitung bc£ s3Jfalgrunbc« auf ber 3tciufläd)c 511-^11-

menben. 9?ad)bcin ^nerft ein glcidjmäfug verteilter guter (Semeutmbrtel bae

iWauermcrf bebeeft unb berfclbe gut au^gctrocfiict ift, mirb ber eigentliche

Malgrunb mit ber „iWalgruubmaffe", ocrmifdjt mit einigen seilen

ttalfbrci, aufgetragen. SNad) oöliiger Wustrocfuung mirb bie Jylädje mit

„.ftärteflüffigfeit'' getrautt, roieberum oollfommcnc 2rocfcnl)cit abgewartet

unb bann uod)iual$ getranft. Auf biefeu alfo praparirten iWalgrunb,

beffeu iPinbcniittcl reines* Gaffer ift, mirb nun mit ben &eim'f<f)cn Ü)fi=

neralfarbcn gemalt. Tie Xedjnif ift bcinitad) bie ber Aquarellmalerei,

mirft aber aud) fo frr.ftig tric Clmalerei, ba bie färben nötigenfalls

aud) bief aufgetragen nnb bie l)öd)fteu Vid)tcr (wie bei ber (V)ouod)cmalcrci>

nid)t ausgcfyart, fonbern aufgefegt merbeu.

Tie fertige Dialerei nirb firiert unb ift nun baucrljaft für unab^

febbarc Reiten.

Tic ?lm?fd)müefuug ber $>cr^ ^eiu-Aicpellc in unferer ttatljcbalc ift

ba« erfte Sökrf mirflidjcr monumentaler 333aubmalcrci , ba$ mir in 811*

remburg befiuen, unb mir uifien .soerru Pfarrer £cd) großen Danf für

bcn bcrrlid)cn Wcbaufcn, beffeu Muäfüljrung eine ebenfo erfjabene al$

fuuftfiunigc Ibat bebeutet.

üuremburg, im SRo&anbct 1895. Michel ENGELS.

-*9K—

gnr ptcratnr nnfms Ijciimitljürijm §talrtitrs,

VIII.

DE LA FONTAINE Edmund.

(ftortfefeung).

3d)on bei de 1a Fontaine's Sttcgräbnif? in Vianden ging baä

©crüdjt, bic ^eftattung ber l'cidjc fei nur eine proöiforifdjc. (&& l)icf?

niimlid), bic ftcrblid)en llcberreftc be^ Tidjtcr« folltcn nod) Sladtbrcdimus

überfuhrt unb bafelbft beigefefct n erben. Ter ^erftorbene Ijattc ja and)

eine bcbcutcnbc grit feine« Vcbcn* auf bem bortigeu, an ber
v
JD?ofcl fo

maleriid) gelegenen 2d)loffe ,}ugcbrad)t. £icr befinben fid) and) bic #a^

miliengrubcr unb fo nar es paffeub, bem $crblirf)cncn in ber alten,

langjährigen .frcimotl) unb neben feinen oerftorbenen Auocrmanbtcu bic

lc\?tc Sfubefitätte ;,u bereiten. «v>ter , au bcn retjenben Ufern ber SMojel,

1
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im fagenretdjen Sdjlofi mit feinem mittclnlterlidjen £hormeg nub 3d)loftf)of,

ben breiten fitanbelgäiigeti, bem gef lichteten Steiler tinh ber lieblichen

Capelle, l)ötte fid) ja and) ba? bidjterifdje Talent bes nun .<pingefd)iebenen

im befannten l)ol)en 9Ra$€ entniofelt. Tie Ucberfüfyrung ber ftcrblidjcn

Ucbcrrcftc oon Vianden nad) Stadtbrcdimus fanb bann and) mirflid)

am H. April 1893 ftatt. Dem 99?unfd)C ber Angehörigen geutäf?, üoll.^og

fid) bic ^exer in Qucr «HMe ;
jebod) hatten fid) bie meiften Dorfbewohner

ber Iraucrpro
(
>effion angefchloffen, iveldje beut Veidjemuagen bie an bie

Ickten £mufer ber Crtfdjaft entgegenging unb legten auf biefe Weife

berebtee ^eugnif? ab für bic Auhänglidjfeit, roeldje ber Söerftorbenc unb

beffen Jauiilienmitglicbcr im l'anfc ber ^al)re bei beu bieberu fönwofniero

bc£ ftiüen üftofelborfcs fid) 31t erwerben gemußt hatten.

^n ber oorigen Kummer uufere« glattes haben mir fd)on beridjtet,

wie .V>err Abuofat Paul Elter, ^räftbent ber „Gym, u
bei de la Fon-

taine's ^egriibniÄ ju Vianden, in ber auf il)n gehalteneu Wrabrebe

bereite bem 3önnfd)c Auebrucf gegeben Ijatte, es mödjte unferm ScationaU-

£id)tcr Dicks 511 (Stjrcn ein äNonument erridjtct »erben, .ftier feine

biedbejüglirhen Sorte : „Permettez nioi d'exprimer en ce inoment

solennel ce veen, qui trouvera certainement an eeho bienveillant

dans tous les cueurs luxembourgeois : que tous ses admirateurs —
et ils sont legion — contribuent ä lui enger sur sa tombe un

monument iraperissable eomme sa gloiiv et qui dira aux generatione

futnres que nons savons que e'est honorer, aimer sa patrie que

d'honorer et de gloriner ses liommes de valeur et que nous n'avons

pas failli ä ce devoir." •

Dicfe ^bee, unferm s}iationalbid)ter Dicks ein Ütfcmument }U errid)ten,

fanb allenthalben, im 3nla»be foroobl mie im Auslanbe, ben ungetheil*

teften Beifall. Huf betreiben bes .frerrn Paul Elter traten bie Corffanb**

mitglicber ber beiben ©cfcllfrfiaften „Gyuinastique u unb „Union dra-

matique u oon fiurembnrg im Auguft 1891 311 einer $eratf)ung $ufatnmen

unb bilbeten ein „fSroDiforifdjefl ISomite jur (Srrid)tung eines ilWouumentes

für Dicks. u £asfelbc beftanb aus ben Sperren : Paul Elter, Aboofat,

Joseph Zahn, .franbelsmann, Peter Ecker, 05efd)äftsfül)rcr, C. M. Spoo,

^nbuftricl unb X. V. Hess, (Berber. (£s mürbe befrnloffen, an alle

WcfcUfdjaften ber 3tabt unb bes V'anbcs einen Aufruf 511 erlaffen, behufs

üöcthciligung au bem patriotifdien Scrfe unb behufs Berufung berfelben

$u einer ;)ujaminenfunft, in meldjer ein befinitioes (Soutite ermiil)lt

merben folltc. Tieicm, von .perrn Paul Elter rebigirten Aufrufe entnehmen

mir folgenbe 3tellc : „Tiefer 9torf)ruf , beu mir beut Verdorbenen oribmen,

unb biefe Blumen, mit beneu mir feineu (Grabhügel fdjmürfen, genügen

nidjt, um bie X>anfe£jd)u(b bes ganzen i'aubes gegen ihn abzutragen.

(£iu reufmal f oll il)in ;,u l)i*cn eutftcf)eu nub beu fontmenben (Mcfd)lcd)teru
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;,cigcn, wie wir unferc heroorrageuben 9J?änucr 51t würbigen wußten,

unb wie baburd) wir uns fclbcr geehrt haben.
11

Die für 2onutag, ben 0. 3cptcmbcr 1891, um halb §mci Uhr

Wacfjiuittag?, im Oieftaitrnnt Faber, auf bem s}$arabcplafcc, anberaumte

iüefprcdutug ber luremburgifdjen Vereine über bie $ur Errichtung eine«

£ntfmalS für ben sJfationalbid)tcr Dirks ^utreffenben Stnorbnungcn war

uon ben weiften ber Ijauptftiibtiidjeu Vereine burd) ihre iKcpräfcntantcn

bcfdjiift warben, ßaljlreidjc auswärtige Weicllfdjaften Ratten ebenfalls

iljrc iBcitrittScrflärung eingefaubt. ^ladibcm ber ^orft^enbe, £>crr Paul

Elter. ber Ükrfammluug ben $md ber Einberufung erflärt, würbe baS

N#rincip ber ^ufamutenftcllting be* befinitiuen Eomitc'S befprodjen. 2)?an

einigte fUfj fdhlienlid) bafjin, baf? baSfclbc aus einem fogeuanuten Ecntral=

Eotnitc oon 7
s
i)fitglicbcru beftehen follte, bem nuS jcbcin ttanton beS

Raubes ein fpqiefl mit ber Agitation in feinem ^e^irf betrautes s
JMitglicb

beijuorbnen wäre. v
J)Jit Stimmenmehrheit würben hierauf bie oben be=

5eid)itcten 9)fitgliebcr bes promforifdjen Eomitc'S als Üttitgltebcr bcS

EcntrabEomitc'S beftättgt. "ÄIS neue flftitglicbcr traten fjtttsis, bie .perren

Paul Giemen, Eommis am Einrcgiftrirungsamlc, unb Johann Baptist

Weber, Slngcftclltcr ber Regierung. £ic ^räfibentfdjaft würbe Pon «Gerrit

Elter übernommen, fterr Zahn 311111 ttaffirer unb bie £>crrcn Weber

unb Gemen 51t 2efretärcn ernannt. Tic 3ÖoI)l ber Vertreter ber oer^

fdjiebenen Lanbfautonc würbe ben Vereinen iu ihren rcSpeftiPen Kantonen

übcrlaffen. Tic hierauf bezüglichen Anorbnungcn follten ben Öefeüfrfjaftcu

nädjftcne $ur Äeimtnij? gebracht werben. Es follte beufelben bann aud)

bic ?lrt unb ffieife angegeben werben, Wienand) finanziell ungünftig gc*

ftelltc Wefellfdjaftcn~am beften ihr 8d)crflcin 51t bem angeregten patriotifdjen

^erfe beitragen fönnten. £er ^orfi^enbe fd)lon hierauf bic $cfprcd)ung

mit einigen Korten bes Banfes an bie ücrtrctcncu Öcfcllfdjaftcn unb

brüofte ben 8Bttnf$ ouS, ba* öereintc 3»f li in il,cnN>irfcn aller Luxemburger

bes un0 ÄudtanbfÄ follte es balbigft crmöglidjcn, bas Sinbcnfcn

unfcreS sJiationalbid)terS burd) ein feiner Ü?erbicnfte würbiges £cufiual

31t Perewigen. 3" s^r - 253 oom ^« ©eptember 1891 fiuben wir bas

nad)ftel)eube Eutrcfilct :
, r
£ic Angelegenheit beS Dieks^cnfmal* fdjetut

nunmehr rührig betrieben werben 311 füllen. Heber bic iötlbung eines

dentralausfdHiffeö ^abcit wir fdiou bcridjtct. (Luxemburger ßcituug 1891.

")lv. 251 1. T>ic Union dramatique nimmt nun bie 3ad)c praftifch in

bic .£>anb unb null 311m heften bc* TVnfmalfonbS ben gnnsen Cyclus

Dieks'seher Operetten im Stabttbcater jur Aufführung bringen unb

jroar im Abonnement, eine 3 0CC ' °i c ü0,n ^cfidjttfpnnft beS finanziellen

Erfolges burdjaus nid)t ohne fein bürftc. Es f oll mit ben erfteu Aufführ*

ungeu bereit« im fommeubcu Cftobcr ober ^ouember begonnen werben."

Xas Eomitc wanbte fid) iu ucrfdncbcncn ^ufetyriften an bic (Gefell*
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fünften be« ^nlanbe» unb be» ?lu«laube«, unb mahrlirf), feinen $eutü>

nngen waren nid)t uergeblid). Tie grbjtfe Anzahl unferer iulänbifdjen

Wefcllfrfjaften oerauftaltcten eigene Monierte, Il)eateioorftelluugeu unb bgl.,

bereu Reinertrag in bie ftaffe be« (icntral C£ oinitc'i> floß. Mad) Verlauf

eine* 3aljrc* mar fdjon ein bübfd)e» SümmdKii gufamntengefragen. 33e

ionbere (Srmähnuug oerbtenen unfere Lanb»leute in flmerifa, meldje fid)

burd) reid)lid)e beitrage beteiligten. fönnen nid)t umbin, ben im

„Luxemburger unabhängigen &*orf)enblatt" oon Chicago enthaltenen

„Aufruf an bie Luxemburger be« Morbmeften»" mörtlid) au biefer Stelle

mit&lttfyeUen : „Stenn c» ein Volf gibt, ba« mit bered)tigtcm 8 toi;, auf

feine Vergangenheit bliefen tonn, bann ift c« ba» Luxemburger VÖlfdjen.

2&enn je ein SDcann sur Verl)criltd)itng feine» Vaterlanbe« beigetragen

unb in ber Verbreitung be« nationalen Sinuc« unter ben Luxemburgern

feine Lebensaufgabe erbliche, bann mar biefer iÜiann unfer 9?atioualbid)tcr

Dicks (Edmoml de la Fontaine). Von begeiftertem s$atrioti«uiuö erfüllt,

hat Dicks burd) feine SMnfe ben Luxemburgern glcid)fam ein neue«

Vaterlanb gegeben, inbem er ihnen mit ihrer Spradje ba« nationale

Sclbftbcttmfjtfeiu einflößte. £ic Lieber, bie Dicks gebidjtct, unb bie mir

in liebcooller (Erinnerung an ba« alte Vatcrlanb in ben Stunben unfere»

fröhlidjen üBcifammenfein« fingen, finb aud) für un« in ber neuen Söeli

ber Clement, ber un« alle in Liebe unb Vlul)äuglid)fcit als Luxemburger

$ufammcul)ält. £urd) fein ihMrfcn ift Dicks ber ©ol)ltl)äter feine» Volte»

gemorbeu. £ic Xcnfmälcr aller Reiten bemeifen unb legen ^euguif? ab,

oon ber £anfbartcit ber Vblfer gegen iljrc groj?cu Männer, befthalb

regen fid) aud) allenthalben bie Luxemburger im alten Vaterlaube, um

unfern großen Dicks gu ehren unb ben Scholtschein cin^ulöfen, ben er

fid) auf bie Taufbarfeit feiner Mitbürger ermorbeu. (£in (iomite oon

ächten luxnnburger Patrioten hat fid) gebilbet, um unferm gropen Dicks

ein Oiatioualbenfmal )U ctridjten. ün un« Luxemburger in Chicago

ergeht ber efjrenbe Ruf, bie ^nitiatiuc $11 ergreifen, behuf« Vcranftaltung

einer Sammlung in flmerifa jur öeftrettung ber llnfoften biefe» Monu-

mente», ©tr fönnen hier blo» miebertjolen, ma» mir in unferer oorigeu

Kummer geiagt : So weit, wie immer bie luremburger tfunge \[\n^ f

foü xUber au« ^erehrnug für unfern erften WatioitalbiaVer fein

Sdjerflcin ba>u beitraget!, bamit mabr bleibe, aud) für bie Luxemburger,

Daß Xanfbarfeit auf (vrbeu niajt an«gefiorben fei. ^n unferer nädtfren

Kummer merben mir bie Manien berjenigeu Herren oeröffentlidjeu, meldie

bas flmerifauifdje (iomite jnr (vrrirfjtuug eine« „$irf*=Wouumente*"

bilben. ©ei einem jebcu (Xontitc lUitglicb mirb eine Lifte aufliegen behuf«

Sammlung oon Beiträgen. Tic tarnen ber Weber merben mödjentlid)

im Luxemburger unabhängigen Sodjenblatt oerüffeutlirtjt merben.

Hm 8. September ftarb unfer ;,mciter }iational*2>iajter Michel
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Lentz. IMc Munbe uon beffett Ableben rief im gangen ßaubc bic mif^

rid)tigfte ütf)cilnaf)mc tuad). (%onartig, in bc$ Portes wafyrfter Söebfutung,

gcftaltete firij bann and) bn^ am 10. (September ftattgcfuubeuc ÜBegräbnifi.

ftitr^e ,^cit bnrnnrf) luurbc bie ^bee ^ur (£rrid}tung eine? s}iatioualbeufmal3

für Michel Lentz auf beut iikgc ber 3ubfcription in ber treffe angeregt.

(5^ bilbete fiel) ein bcfiuitiucs (Somitc nnb att§ nüen Chatten ttnfere«

ttäitbrfjrnö floffeu bie flingenben beitrage. Unter ber *^[iif fcfjrif 1 : nUn
monument ä nos poetes nationaux" ueröffentlidjtc bas Echo, faum

eine ©od)C uad) Lentz V-ns ^eifc^nng, an ber Spifcc feiner 9hr. 43 (vom

17. September 1893) ben folgenben Xuffa$: „II y a deux ans, lorsque

la dcpouille mortello de l'auteur du „Sehuochtechfer" fut ensevelie

snr les bords pittoresques de l'Our, un comite sc forma, dans un

elan spontane pour l'erection d'nn inonuinent k Dicks. Gräee aux

talents et aux patriotiquea efforts des niembres de V Union drama-

tique, 1'uMivre du detunt sortit vivante de sa tombe, et les bases

furent posees pour l'exeoution du projet. La Societe de Gynmas-

tique, fidele ä ses traditions, se joignit aux braves de V Union.

Mais aujourd'hui eneore nous somincs loins du but ; aueun appel

n'a retenti dans le pays, aueune voix n'a pu repondre. (?) Entre-

teraps notre ehansonnier Michel Lentz, est alle rejoindre son frere

en poesie nationale. II est naturel que nous honorions sa memoire

au meine titre que celle de Diel»; il est eneore naturel que les

deux hommes qui out le plus contribue ä affermir notre caractere

national, parce qu'ils ont anobli notre langue, reeoivent ensemble

1'hommage de notre reconnaissance. Gest donc enfin un monument
ä nos poetes rcunis, que nous voudrions voir clever ; une place

pourrait y etre reservee, sous une forme quelconque, ä certains

de nos compatriotes moins connus, mais qui eux aussi, ont apporte

leur concours pour la creation d'une litterature luxembourgeoise,

tels que Meyer, l'auteur des „Oülzegt-Kleng" et Rodange, le pere

du „Heuert," ceuvre spirituelle et bien luxembourgeoise."

^n "Dir. 2*7 uub 28S ber „^uremburger geitung" üont 14. unb

15. Cftobcr l*93lcfcn wir :
, r
£ic Angelegenheit bc$ Dicks ÜNouumcntc*

ift in ^oIqc bc£ £nufd)cibcii$ unfercö frud)tbnrften Styrifcr* M. Lentz

in ein neues 3tnbium getreten. 3>n bic beiben, Dicks unb Lentz, als

ein £iri)tcrbiosfiircupaar beut $olf*bcit>nfttjeiti ftet$ nn^ertrcnnlie^ maren

unb bleiben werben, fo mar es von uoruetyerein fclbft&erftänblid), boß

beibe biefclbeu poftljumeu Stjmngcn burd) ba8 £anb erfahren würben.

.v>icr lag nun ber Wcbnufe ual)C, bns Xenfmal, lueldjcö iljucn $u errichten

fei, in eines* 311 uereiuigeu. ^rnttifd) l)at bie ^bee Jtttrfit ©eftalt genommen,

als P. Federspiel im Xbeatcratelier feine (Gruppe, „ba$ Suremburger

5?oltebilb" ausstellte. £ie$ Söcrf mar mic gefdjaffen, um al* Krönung
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eines DoppclbenfmalS für bic betben ^urcmbnrger JU bienen, bereu Lieber

fett 3n()r
(
}cf)nten hl allen (hatten unfereä £anbc£ beut ßicbcrf<i)a$e bes

4>olfc$ ftättbig cinocrlcibt finb. Die ftornt be£ HJonumcntes ergab üd)

bann uon felbft : fttsf beut Socfcl, ber bie fnmbolifdjc (Gruppe trüge,

mären btc
s.ÜJcbaiUon^ortrait3 ber betben X'tctjtcr anzubringen uub e$

märe zugleich btc TOglidjfeit gegeben, burd) ctnfadjc ^nfdjriftcn bie dii

minores, bic fid) in ber befdjeibeneu Litteratur uuferes 3-biom$ einen

Tanten gemacht l)abcn, wie Meyer, Rodange, Diedenhoven u. f. m. 511

cfjren. Dtcfer Tage nun fnttb eine ^ufammenfunft be$ Qomite's« für bas

Dieks-^Oionuntcnt mit bem SßermattungSratl) ber „Gym" ftatt, meld)'

le^terer befanntlid) bic 3nd)e eines rcnfmalg für Lentz in bie £>anb

nehmen roill. ÜMan tarn übercin, baf? bie ^bec eilten Doppcduomtmcntc*

im ^rineip bic gefünbefte fei, uub will fid) im Ucbrigen, l)infid)tlid) einer

finanziellen Beteiligung feiten^ bes Staates* uub eocntttcU ber Wcmcinbc,

abmartenb ocrljaltcn. Auf Sonntag (ben 15. Cftober), 9r2acf)iuittarj brei

üljr, finb bic -Sßrafibcntcn unb Aiomitc* sJ)Jitglicbcr ber ftäbtifd)cn Vereine

(̂
u einer einlcitcnbcn iöefprcdiung über bic eventuelle (Srridjtung cincS

Lentz Dcnfmalö nad) beut Lofal ber „Gym u
einberufen."

^n iljrer folgenbeu Kummer (289 Dom 16. Oftober) tfjcilt uns

biefclbc 3eitung nadjftebenben SBeridjt mit : „Äiif bie (£inlabung ber

„<&t)tn" in <Sad)cn be« Lentz-Dcnfmalä Ratten fid) geftern (am 15.

Cftobcr) btc (Somite'st oon 23 ©cfcllfdjaftcu ber 2tabt unb llmgcgenb

cingcftcllt. Jperr Fritz Mersch, ^ßräfibent ber „®t)iu" unb :pcrr Paul

Elter, v^räfibcnt bcö (Sontite'«? für (Jrrtdjtung bca Dicks-Denfmal*,

legten ben Slnrocfenbcu ben $md ber $crfamutlung auöeinanbcr. Dem«

nari) foü uorläufig nod) nidjt für bic $bcc eiltet Doppcl Denfmals offi-

cielle s}$ropaganba geutadjt, fonbern erft ein (£omite für ein Lentz.

Denfntal in berfetben ©eife, mit für bas Dieks- sJO?onumcnt, niebergefefct

werben. Aufgabe bcöfclben wirb fein, einen Oronbs 3« bitben ; fpäter

wirb bann baxan gebaut werben fönnen, bat? bic beiben Gontite'a fid)

oerciuigeu. (Srft muß fclbftoerftäublid) bic gitftimntitng ber beteiligten

ftatnüicn, fomie ber ®cfcUfd)aftcit, toeldje fid) mit ©clbbciträgcn an ber

Jöilbung bc$ Dieks-Fonds beteiligt l)aben, für bic ^bec beg Doppcl»

benftnalS gewonnen fein, mos ooroudfidjtlid) jebod) nur eine reine For-

malität fein mirb. Da$ ßomite, 31t beffen 2Saf)l fobann gcfcfyrittcit mnrbe,

befiet)t au$ ben .perrcu Fritz Mersch, Missy-Beffort, Laurenz Menager,

Pfeiffer, K. Arendt uub Karl Müllendorff, ^m ^rineip erflärte fi$

bic ©crfammlung ciuftimmig für bic ^bee eine« Doppelmottumcnte* "

Hm 5. Dezember 1893 fanb eine ^crfammlnug bc* (Sornitz gttr

Bcfc^offung ber Jonb* junt Dieks-Dcnfmol ftatt. üttan einigte fid) ba=

l)in, fid) mit beut ^orftanb für ba* Lentz-Denfmol in'* ©inbernclmien

51t fcfccn, um ein ^itfammeugcl)cn ber beiben ?lu*fdjüffc 51t ücranlaifcn.
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Da« Lcntz-ßomite hatte bi« bahin auf bcm iöegc her öffentlichen Sub*

l'cription eine Summe aufgebraßt, weiße annäherub berjeniger glciri)fam,

bic für ba« Dicks-Üftonumcnt bamal« Dorfjaubcn mar. Die (Zentral*

3eftion 311m Söübgct Ijatte bie (£inftellung eine« ©rtrafrebit« oon .'1000

^raufen für bie @rrid)tung eine« Dcnfmol« 5U @fyren ber beiben iftatio-

nalbid)tcr beantragt unb ba mar c« angezeigt, baß t>or bcm Söotum

ber ftammer bic SBerfßmcljung ber beiben *?(uöfct)üffc 3111- Ü)atfaße mer*

ben mußte.

Die jur Jörbcrung ber unfern beiben Sßationalbidjtcru 3U crria>

tenbeu Dcnfmälcr bcftclltcn Hu«fchüffc tjicttcn am 17. Descmbcr 1893

im totale ber „®tintnaftif" eine SBcrfammlung ob, in wclcfjcr bie coen-

tucllc ^Bereinigung ber beiben Unternehmen einer eingehenben SBcratfjung

unter3ogen mürbe. Die Summe ber bi«hcr eingelaufenen Beiträge betrug,

gemäß beut ilaffcnbcrißt, annäl)rcnb 8000 ftranfen, melßc 3ur ,§älftc

oon jebem ber beiben Hu«fd)üffe beigebracht morben maren. Die Bcrfamm*

lung na^m herauf mit Stimmeneinheit einen auf bie 5ßerfd)met3ung ber

beiben Söcrfc unb «uSfdjüffc jielenben $orfchlag an unb befteütc eine

3pe3ialfommiffion, meldje mit ber (Srlebigung ber laufenben @cfd)äfte

betraut würbe. «I« 3)fitglieber biefer Sommiffton mürben beacidmet bie

Herren Paul Elter, Fritz Mersch, Paul Müllendorff, Paul Giemen

unb Michel Pfeiffer, lefetcrer al« äafftrer, bic §crren Müllendorff unb

Clemen al« Schriftführer.

Weite Hufrufe an ba« ^ublifum, an bie ©cminbeocrmaltungen unb

an bic (^cfcüfrhaften bc« Saube« mürben nun oom ßomite crlaffcn. Seine

Bemühungen mürben auch mit Erfolg gefrönt. Sftadhbem bereit« im 3aljre

1893 S. «. ©roßheraog Hbolpl) au« Kincr ^rioatchatouillc 1000

^raufen für ba« Doppcl=Denfmal gefpenbet, oottrtc bie Cammer in ihrer

Seifton don 1893 auf 1894 jum nämlichen ^meefe ein Suofib oon

3000 ftranfen. So waren bie bi«ponibeln (Oelber auf 12000 ^ranfen

geftiegen unb ba« (Somite mußte nun bnran benfen jur Hu«führung

feine« ^rojeftc« 311 fehreiten. Bcoor ba« aber gefchab, fanb ba«felbc c«

für gut, nachfolgenbcn Hufruf 3U oeröffentlichen : Monument Dicks-Lentz.

L'a?uvre dun monument commun ä la memoire de nos deux poetes

nationaux, Dicks et Lentz, proeedee d'un elan patriotique, vient

de pn-ndre forme par suite des contributions parvenues au Comite,

lesquelles avec le subside vote par la Chambre des deputes at-

teignent le chiffre de 12000 francs. Ce chiffre, nous l'esperons,

sera depasse. Nous remercions sinecrement tous ceux qui ont cou-

couru a reudre possible la resolution prochaine de cette idee, si

eminemment nationale. Le monument est destinö en preinier lieu

ä perpetuer la memoire de ceux qui par leur ecrits et leurs chan-

sons nous ont fait cherir notre petite patrie, sa languc, ses cou-
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tumcs et ses institutions ; maia il devra aussi rester l'expression

des sentiments de liberte et d'independance intcrpretes d'une ma-

niere si eleves dans les oeuvres de nos poetes. Ces pcnsees devront

en premier ligne trouver une expression allegorique dans le inonu-

ment projete. Le Comite, n'ignorant par les difficultes que doit

rencontrer la representation de ces idees reunies dans le cadre

relativement restreint et modeste trace a Tceuvre meme, et voulant

d'ailleurs interesser tous les Luxeinbourgoois k l'entreprise, fait appel

ä tous ccux qui voudront contribuer ;i une dignc execution du

projet et les prie de lui ^ommuniquer les propositions et les indi-

cations qu'ils jugeraient utiles. Cette collaboration generale pourra

s'etcndrc ä tout ce qui a rapport au raonument k eriger, ä la

eonception de l'ceuvre conime ä ses accessoires ; a Templaceinent

k choisir, ä la forme k adopter, aux allegories et inscriptions k

appliquer etc. etc. etc.

Le Comite accueillera avec gratitude tous les conseils qui lui

parviendront par la voie de la presse ou autrement ; il espere que

le present appel lui permettra d anvter les bases du progrannne

d'un concours detinitif qu'il se propose d'organiser procbainement

entre nos artistes compatriotes." (Signe :) Le Comite — P. S.

Priere d'adresser les Communications ä M r Paul Clemen, verifica-

teur de l'enregistrcment, secretaire du comite a Luxembourg."

3n bcr ©ifcung üom 1. $uli 1895 uotirte fetylicpUd) ber ©cmeinbe*

rntl) bcr 2tabt l'urcmburg ebenfalls eine Summe üon 3000 ftranfen.

Wie £crr SBcrificntor Paul Clemen, «efretär bes (Somitc'a un£

mit$utf)eilcu bic ©ütc fyattc, belaufen ficrj augcnblicflicl) bie jur :pcrftcltung

bes Doppelmonumcntcs gcfammcltcn (Oelber, bonf ben SBcmüfjungen bes

Organisation* Somitc's, auf runb 18000 ftranfen.

bereits in ber £>ifeung oom 26. Oftober 1894 fjattc bas (Sontitc

eine eigene töommiffion ernannt, iue(cf)C fid) mit bcr fluSfüfjrung be£

9J?onumcutc3 befaffeu folltc. Dicfclbc befterjt and ben .fterren Paul Eyschen,

Tony Dutrcx nnb Fr. Heldenstein. 9cad)bem biefe .^erren firf) in rcdjt

jaf)lrcid)cn #ufommenfünftcn berattjen Ratten, oerftänbigten fic fid) $ur

ftcftftcUuug uub SBcröffcnttidjung eines Programme*, roclrrjce beftimmt,

baß f,n ber ^reisbemerbung für ben beften öntrourf 511 einem ticnfmal

nur üuremburger ftünftlcr unb ?lrd)itcncn augelaffcn finb. Sllö ^lafc für

bic ^ufftellung empfiehlt bas Somite ben 9tou)cnbrunnenplafe. (Sine ftorm

ift für bas DNonunicut niäjt oorgefdjricben, bori) roirb gcnninfcfyt, bnf?

basfclbc bic ^ortroitmcbaillous ber beiben XMdjter ^eige, unb an bic oon

iljncn befungene ftreitjeit, Unabljängigfcit unb SSaterlanbSlicbc erinnere.

Eic Wcfauimtfoftcu bürfen 17,000 ftr. niä*)t überfteigen. £ie äonfurren^

arbeiten muffen bis *um 81. 3>e$embcr I. 3. eingereicht fein; bie (rnt<
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fd)cibttng ber ^uri) erfolgt öor bem 1. ftebruar 1896. ©qcirfjnet ift ba$

Programm bon ben £errcn Tony Dütreux, Paul Eyschcn unb Franz

Ileldenstein.

Wir bürfcit bofycr ber ©Öffnung 9?aum geben, baf? im $al)rc 1896

ober foätcucnS 1897 nn ftetfe ber fjäßttdpn Sramtoat) ^ubettc, auf bem

iHotfjeu Brunnen ^ßlafc, n>eld)er im Programm als ba^u am geeignetften

bejeidjnct ift, fid) ein jtoor einfadjeö, bod) ebleä 9J?onument ergeben wirb,

mcld)c3 and) ben fernften Generationen bemetfen foll, mie ßuremburg

feine 9?atioitalbid)ter }it cljrcn meifc.

(^ortfe^ung folgt.) * M. Blum.

1—I-

©cftljidjtE Des gofrs unfi Ufr leirM plllien,
qiuUcninä&ifi bargeßellt von IU. |orn.

ftortfffcung.

IV. $ic I)crrfdjaftlid)cn gatnilicn

unter tueldjen Lüllingen g e ft a n b e n.

1. lieber bic erften Herren bes* £>ofc8 Millingen länt fid) nid)t$ gc*

fd)id)tlid) 3id)creS nadjmeifen. Ter fdjon emmfjntc cd)ternad>er über

aureus legt bie Vermittlung nolje, baf? er ben 9(rbennergrafcn angefjört

Ijabe. Von bem (Snbe bcS atzten 3af) rI
)
unocrt2( on m* berfelbe tljeilmeifc,

menu nidjt gang, beut Ailoftcr oon (Sdjternad) ainSpftidjtig, gemäp ber

Scfyenfuug oon 774 unb 770.

fterr oon üöimifc bemerft, ban fdion oor bem ^al)r 1000 eine

.'perrfdiaft unb ein Gcridjt ju Lüllingen beftanben r>abc. i£r fdn*etbt

:

„C'est au dela de huit siecles que la premiere justice y fut etablie

et ereee par Luller, qui a donne le noni a la localite." (Lettre de

Max. de Biwitz du 27 sept. 1709). sJlad) feinen weiteren Angaben

beftanb bic .frerrfdjaft Lüllingen aus ungefähr jtt)5lf ^roljuoogtcicn in

ben Dörfern Lüllingen unb Döttingen. „Les Seigneurs mes predeeesseurs

jusques a moy, fdjrcibt Oon $iioifc, ont toujours ete en possession

de la Seigneurie de Lullange et des villages qui la composent

depuis plus de huit siecles, depuis les Seigneures de Luller, dont la

Seigneurie a pris le noni et les pretniers fondateurs de mes voueryes

de Servitude, ensuitc passe ä la famille d Oswald de Bellenhausen,

de la ä celle de Wassenberg, de la a celle de Massbourg, de la

ä celle de Bovylle, de la ä feu ma tante, nee de Geisen, et de la

ä moy, par acte d heritier universel de cette famille, (Lettre du 22

Oct. 1709). Wcmäf? beut älteftett Wcridjtsbud) mar int ^al)r 1002 n od)

ein Füller .s>crr oon Lüllingen.

Slßenn aud) ber geitanntc £>crr bie $crid)t£barfcit ausübte, fo merben
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boef) aud) nod) onbcrc Herren unb ftlöfter alo ^efifcer Don Wittern itnb

•3inSforbcrungen bc^ct^net. So [djenftc j. Lubolpl) oon ber $els

Slllobialgüter 0011 Höningen an ba$ ttlofter $u SDtarieittyat. 3'm ^afyre

1324 oerfauften Simon, .'perr oon ^olücr unb Sophie feine ^ran, alle

iljre GHiter ju Inningen an 3o^ann Don s#ceroarb. iSiet)e Bertholct

T. VII. p. 484). Slud) ba$ Srinitaricrflofter oon ^ianben be^og ben

^eljnten au£ einer ^ogtei oon Höningen, (9lft oon 1445.)

2. U>on bem Wrünber ber £>errfdjaft ging biefelbc über an bie Herren

„Uon unb \u ber SBcl$. (®l)cl^)
w

^ielleidjt mar ber obengenannte ViU»olph,

ber erfte Grbc berfelbcn. (£inc Sparte öon 1428 nennt ^ofjann oon ber

ftete als £errn oon Lüllingen. (£r oerfauft eine ^ogtei 0011 Lüllingen

an (SlauS £mrcll, toeldje er oon allen ^oljnen, 3c *)ntcn uno Lieferungen

befreit. Wir Johann here zur Velz Vnd hillegart Von milburgh

frauwe daselbst, elude, Thun kont Vnd erkennen öffentlichen Aller-

menlichen mit dusen brieff das wir mit guttem Zungen Vor rade

vnd wailbedachten moede vür vns vnser eirben vnd naeeomen Mit

clais hurell von lullingen und marie siner ewiffe eyne ganz vffen-

barliehe vnd moetwillige eirfwessel mit eyme Vnder getain vnd

gemacht hain. Als her nach geschrieben volget. Leiter unten folgt:

rWir vurg. Johann vnd Hillegart vur vns vnser erben vnd naeeomen

wie vur dae von geschrieben steit uffdragen dem vorg. Clais Hurell

vnd Marrien, eluden, Iren eirben vnd naeeomen die t'odie laiss ledich

alre besehwerniss aller schafft fnicht Iair gühen diensten vnd

froenden. u Hnbere Wtenftücfe nennen Weorg oon btr ^ele (1440), flrnolb

oon ber ftcl* (1473), Wlipp oon 3t)rf, $>err ^ur frei* (1527) al*

Sd)nfftl)crrcn oon Lullingen.

3. 9?ad) ben sperren oon ber ftcls famen bie oon Jöcflcu^aufcn.

CSioalb oon ^cllenrjnufcn (1555), nennt ftd) fogar nod) ..fjerr 50 ber

^nelfc", anbermärts and) .perr ju fflcobclingen.
s^on biefen 2kfifeern finb

nur einige ^erfnufi*- unb ^ßfanburfunben über eine SÖfüljle 311 $bningeu

au« ben ^ai)ren 1555 unb 1557 aufbewahrt." 3iMr CcSioalt oon 5kl(en=

bauten, .'perr 31t ber Ütyelfe unb Sdjenljen (sie) unb Unna oon Snrrf,

(Sfylube fluten fament fiunbt unb befeuuen offeutlid) mit biefiem gegen

toärtigcn brieff für miß Unsere betjbe (Srben unb narhfommen, fo mie

mir obgte. Gljlubc angefef)cn fjau ungern unb ungern Wadjfommen 92ofc,

unb Ijan oerlidjcu unb in strafft bief; brieff« etjrfflid) oerlencn eine unsere

SDfücll gelegen im .'poff Lüllingen fambt aller ifirer geredjtigfeit, £eigl),

fdjlaupen, ic. mic oon altere bem (Sljrfamen 3°f)flnncn Zimmermann

oon Sü?eigerbingen, unb feiner ljaunfrauen Catharina,

4. Wegen ba$ $afjr 1600 fam bie .fterrfdiaft Lüllingen an bie .sperren

oon Saifenbera, ober Bonenburg. JJn bem alten Werid)t£bud) oon ^ul

lingen finbet fid) in betreff biefer
s
J$erfönlid)feit folgenbe 9lotig au« bem

I
373

Digitized by Google



I

^af)r 1025: „par attestation qui m'a estc faiste, que feu Bemard
de Wassenberg mon bon frere a este r denier paye, subsigne eest

present acte coe mambure de damoiselle Nicol. de Wassenbergc.

Etoit signö J. Dasburg.

5. ¥luf bie ftamilie ^ctffenbcrg folgte bic .£>errfcf)aft berer oon

Waftbiirg. habere Angaben über bie Herren oon Sftaftburg fehlen gän$licf).

£)er lefctc biefeä 3tamme$ Qatob öon ÜJfnBburg ftarb im Jatyr 1630,

nnrfybem er oorfjer ben fQtrxn ^ol)ann oon SBootjlle oon Bübingen jitm

(Srben beftcllt batte. Dtcfe <Sd)cnfung£urfunbe lautet : Declaration et

Enseignement que moy subsigne Jaques de Massburg, Seigneur du

Mont, de Bübingben et Lüllinghen, nie trouvant au Lict, touche

d'une urgente Maladie, J'ai fait ä nies enfans d'ou pouderont tirer

Sommair Connaissance Et Instructions de ines affaires et S'y

Confformer le taut par L'advis Et Conduit du Sgr. Jean de Bovyllc

mon cousin auquel Je coramet La Curatelle de Mes dits Chosses

Et La Garde de Mes Lettrages. u Warf) biefer Einleitung werben in

9 Hummern bie oerfcfyiebencn (Mtcr beä .fterrn oon sJ)?af?burg aufgellt.

J^ann fjeint e» weiter: „10. Toucbant Lüllinghen et Döninghen et

cet proehe de Houffalissc prevaut«'-e de Bastogne ayant Möns de

Vilz engage La Hautaine, Comme Heritier des Vasberg Moy, Jaques

de Masburg, Seigneur du Mont et de Bubinghen et Je ine Suis

presente a Duninghen au Logis de mon Meyeur Munissie alora

quYtoit passe d'iey environ 3 ou 4 anus, Et M'ont les Ecbevins

d'Icellcq avec le dit Meyeur vennu reeonnoitre au dit Logis Et

Ensegnc des reeonnoissance Et m'ont reeuili Et defrais M'appar-

tenant Icelleq Justice fonciere Et Basse avec les Droits y appar-

tenants. Comme Collation des Mcyeurs et Eschevinages, L'octroy

et Reffus des Allienations et Gages, Item plusieurs Renttes anga-

gecs, tenues Presente-ment taut parle Seigneur de Clerveaux,

Religieux de Vyanden, que Autre, Les Quelles on reeher-

cberat ä L'advenir avec Tonte Servitude Et Biens." .friernact)

fommen nori) ."> weitere Vegnte, meld)c fiel) auf anbere Wüter be^iefjcn.

Ta& flftenftücf id)licftf : „En ftigne de Veritee de tout le Premier,

J'ai la presente Subsigne de mon nom Et Signe manuelle avec

Aplication de mon Cacbet de Bubinghen le 10 novembre 1830.

Etoit Signe de Masburg avec ppf ; Et a Cote Etoit apose le Cacbet

de Ses armes Sur Cire d'Espagne Rougeet plus bas etoit Contre

Signe Comme temoiu De Waha de Cronville avec ppf.

Oopiam hane vero suo originali quoad Clausulain Concernentera

praevia diligente Collatione verbotenus esse Consonam attestor

Ego Casp. Hiinten Nots. Caesareo publ. et in Cancell Ellect. aul.

Colon rite immatriculatus mp. £ng beigefügte 3iegel beS fnifcrlidjen

I
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Notars! ßafpar Junten in rotf)cm ^adjo trägt im 2d)ilbe einen $mnb

mit ber Umfdjrift : Fidus et vigil.

6. Wir fommen nun auf eine £errfö<ift 5U fpredjen, meldjc in ber

weiteren (*efd)id)te Lüllingens eine bebeutenbe 'Jtolle ipielt, unb Don ber

unö in ftolgc langwieriger ^ro^cifc gegen einzelne (£inroob,ncr bc$ £orfc3

3at)lreid)e 9iod)riri)ten in £ofutucnten, Elften unb Urtf)cilö^prüd)cn erhalten

{tnb. (Sä finb biefed bie Herren Don 5BoDl)Ue. £>er Stammbaum biefer

^amilic befinbet |id) im V!rcf)io ber ardjeologifdjen C^efellfdjaft 311 2u-

yemburg. (Stttye. Publ. arch. IV B. Archiven: Seigncuries page 48.)

Diefe Herren blieben nahrju ein ^aljrljunbert l)inburd) üou H580 bis

1726 im $cftfc bed $)ofe$ unb ber ^perrfdjaft fiullingcn.

$Me au$ oben angeführtem Sdfcnfungsaft f)eroorgel)t, mar Johann

Don $0M)llc ber erfte ÜBeji^cr Don Sullingen, nu$ biefer ftamilie. £aö

©djöffenrociätljum oon Lüllingen berichtet nur menigeä Don ihm. ^m
^a!)r 1638 erneuerte er ba$ Gkridjt {Q6b. fol. 26). 'Der Pfarrer ßaulcrt

richtete 1641 einen üörief an biefen .$crrn, ber gefd)äftlicf)e Angelegen»

Reiten befjanbelt.

(frortfefcung folgt).

pterariföje |tooÜäten.

Nickels Nie. Die rationelle Cbfhuetnberettung. @eparatabjug au« 9irn. 9 unb

10 be* Cbftbaufreunb. Curembnrg. ^ofepb, Öeffoit. 1895.

Luxemburger Marienkalender für ba« Sdjaltjo^r 1896. (®egr. oon Dr.

3. ». ftadtje.) 3iüonjiflftfr ^aljvgang. Curemburg. <5t. tyuilu« ÖJefeU^oft (1895.)

Germain Lion. L>* Cinquautcnaire de la Societe historiquo de l'Institut

grand-ducal de Luxembourg. (Extrait de YEitpe'rance du 28 aeptembre 1895.)

Nancy (1895).

Parisot Ii. Le Cinquantenaire de la Section historique do l'Institut

grand-ducal do Luxembourg. (Extrait du Journal de la Sociite d'archiolo-

gie lorraine. Septombro-octobre 1895.) Nancy (1895).

D. R. E. L'Ost^rbour. (La Fontaine de Päquea) Legende. (Tire-a-part

du „Luxemburger Wort"]. Luxembourg. Societe St.-Paul (1895).

J. K. Kohn. 3<>f>ann bev SMinbe, ®raf oou ßuyemburg unb ftöntg oon Bobinen,

in feinen $eäiet)ungen ju ^^nfreid). Cujeinburg. Worre-Mortens. 1895.

(S|riftliit>cr iliufirirter Familien Äalenber für bad Sdjaltjaljr 1896. fiujem*

bürg. % «Wimar (1895).

Autobiographie de feu M. Emmanuel Servais, ancien Ministre

d'Etat. 120 pages in 8°. Luxembourg. Imprimeric Leon Bück. 1895.

Si jamaia nous avonH lu un ouvrago avec un interet toujours croiasant

c'est bien l'auto) iographie de feu M. Emmanuel Servais, do cet Eminent

homme d'Etat qui, pondant de louguea aunees, etait inele k toutes les quea-

tiona importantea qui interessaient notre ehere patrio. Noua asaiatons au
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mouveinent de 1H8U, nous voyons le jouno consoillor provincial defendro

enorgiquoinont K»s interots ilu Luxeinbourg. Avoc une plumo do maitre M.

Sorvais retrace loa principaux evenomonts dir la revolution de 1848. En I85.'l

il entro an Gouvernement, la Prasse noufl fait surgir des diflicultös. nous

ansistona ii la cro.ation d'un reseau do cheinins de fer reliant notre paya k

ceux do la Belgique, do l'Allemagne et de In France ; la Banqno intornatio-

nalo «»st ere.ee, la loi sur 1'institution d'une Caisso d'epargne est approuvee,

IVcole agricole d'Echternach est fond£e. Arrive la gnerro de 1870: la Prasse

nous reprocho d'avoir viole la neutralite, des difticult^s innombrables sur-

gissent; la nons trouvons !i l'umvre riiomiue qui ne connait puint le doux repos, il

sait aplanir toutes los diftieultes. Nous voyons la cession du Guillauine-Lu-

xoinbourg a l'Allomagno, traito que M. Servais lui-meme designe cnmme eiant

contraire h notre ind^pendance ot ä notre neutralite. Bien dos fois la m£-

moire de feu le princo Henri des Pays-Bas est invoqnee, l'homme eminent

pleure la mort de celui avec lequel il a toujours eutrotenu les uieilleures ro-

Iations.

Dans ce livre la gen^ration actuolle et les generations futureB trouveront

des enseigneinonts piveieux, l'historien y trouve la cle" de biens des questiona

qui lui etaient obscures ; le cceur sur la inain M. 8ervais se donne tout en-

tier, il n'a pas de secret, toutes ses parolos portent le cachet de la plua

grande franehise, ce qui nous fait une Sensation dos plus douces. Le plus

grand liuinine d'Etat auquel notre pays ait donne le jour dans les demiers

temps, avoue memo les torts qu'un pourrait lui imputer. Nous sonimes cou-

vaineu que cetto autobiographie gardera toujours une place d'honneur dans

l'histoire de notro patrie. K.

gUfhtrrc pittljetlHngrn.

1.
s
JDfcl)rcrcu geehrten .pcrrcn ^crciiiSinitgliebern unb Abonnenten

hiermit bic 3ttittf)ctlung, baß i^ncn Titelblatt unb ^nljalt^ocr^cidintB

511111 erfteu ^afjrgange ber „Hemeeht" nod) im Xiaufc biefcö
s.Wonatc$

Tx&mbtt $ugeftcllt werben.

i$. 3>en ©efteüern auf eine geprepte öinbanbbecfe fftr 3aln*g. I ber

„Hemecht" bic ^ad)rirf)t, baf? üon ber 53efcf)affung einer foldjcn ntupte

Slbftanb genommen werben, megen ber äitflcrft geringen tfnjaljl ber

eingelaufenen Stellungen.

.'J. hiermit allen unfern oerefjrtcn il*creinSinitglicbcrn bic Anzeige,

bog am Dritten Tumiertftag be* Monate« £c3cntber, b. I). am
19ten btefeS, bic

jtneite Wciicrrtlxicrfaiirmluun
unfercS Vereines im (tic feile titj ante 31t Surcmburg, um 5 Utyv

be£ 9ladjmtittagd , ftattfinben wirb.

3n 3al)lretd)cm $3cfud)e labet ergebenft ein

3> c r $ 0 r ft a n b.

Öurcmburg. — 3>rud von P. Worre-Mertens, vJ)iaria fcl^rcftemSrrajjf.
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<&vvaia in 4 ber „Hemecht".

5citc 91, 1" 9!cit)C »on unten, anftntt 34 lies 31.

2tc
ib. ib. II ib. I.

4tc
ib. ib. geographia lies geographica.

6" ib. ib. II lieg L
10« ib. ib. Bassar lies sassan.

3cite 92, 1» Wcifjc oon unten, anftntt 1863 lieg 186. d.

ib. ib. Gram lies Grau.

ib. ib. 1119 ib. wv.
2" ib. ib. nami lieg namo.

3» ib. ib. Rathsstiinde lies* Rats stunde.

7« ib. ib. ht'ad lieg heod.

14" ib. ib. 68 lieg 85.

21» ib. ib. \clin lies ücben unb uonmia.

ib. ib. 1400—1410 lieg 1410—1437

Seite 93. 1" fleine oon unten, (inftntt 53 lieg 13.

ib. ib. Pfftln tiliITI ff(*« D'ilntinin

ib. ib. Baiion lieg Batton.

11'" ib. ib. 1397 lieg 797.

ib. ib. 1398 ib. 798.

ib. ib. 1800 ib. 800.

ib. ib. 1704 ib. 804.

ib. ib. 1805 ib. 805.

15" ib. ib. Saxonorum lieg Saxanoruin.

16« ib. ib. 559 lieg 119.

18" ib. ib. Pithocani lieg Pithocani.

2citc 93. l tc unb 4" jHeiljc oon oben, anftntt Batonse lieg Batonn.

5" Weifte oon oben, anftntt Pithocani lieg Pithoeani.

id. Laurishams lic* Lauresbam.
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