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Vereinsnachrichten. 

Nachdem in der Verſammlung des Vereins vom 15. Dezember 

letzthin die jagungsmäßige theilweiſe Erneuerung des Vereinsvorſtandes 

erfolgt, ernannte in ſeiner an dieſe Verſammlung ſich anſchließenden 
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Sitzung der Vorſtand ſeine Beamten. Der Vorſtand beſteht aus folgen— 

den Herren: 

Karl Müllendorff, Domherr und Ehrenprofeſſor zu Luxemburg, 
Vorfigender ; 

J. P. Joseph Koltz, Forſtinſpektor zu Luremburg, zweiter Vor— 
jigender ; 

Jak. Grob, Pfarrer in Bivingen-Berchem, Schriftführer ; 

Nik. Ensch, Geſchäftsagent zu Luxemburg, Schagmeifter ; 
Martin Blum, Pfarrer in Greiſch, Mitglied ; 

Brück-Faber, Verwalter der Gefängnifie zu Luxemburg, Mitglied und 

Michel Engels, Profeſſor am Athenäum zu Yuremburg, Meitglied. 

Ons Religio‘n. 
Bre'f vun enger Mamm un hire Pi’r zu Pareis, 

opgesät vum Charel Müllendorff. 

(gutgehalen vum Hérr Beschof). 

IV. Breif. 

D’Religio'n am Li’wen. 
1. Wanns du vun enger Säch wels wessen 

Wat Schlechts a Gudes an hir läıt, 

Daun hu®l se do wot se ganz fierdeg, 

A kuck se vun der rechter dit. 

2. Dei Regel gelt och fir ons Kirech 

A fir all Friehten, dei se dreit: 

Betru*eht se an dé brawe Sellen, 

Won t'heleg Sot am sche;nste ble;t. 
3. Kuck do dei prächteg Kreschteseilen, 

Dei an sech droe Gottes Bild; 

Seng Gnod bearb@cht se mat Freden, 

We; d’Sonn a klore Wale spilt. 
4. Der fens de vil an dem Kalenner, 

Wou t’Kir'ch hir Nusmen higesät ; 

Dei kanns du all mat Eire nennen, 

Wa vun dem Glawe get geschwät. 

5. De Som vu fil a greisslech Sennen 

Hät d’Mamm Natur an si gelu®gt: 
Zum he’gste Glanz vu gider Tugend 
Hu®t (Gottes Gnod eleng se bruscht. 
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6. Dei Seilen do sen Himmels-Zeien 

Vum ‚ware Glawe senger Kräft ; 

Wel wät sos neischt konnt fierdeg brengen, 

Hu®t Gottes mächteg Left geschäft. 

1. ’D get oeh vil Menschen, dei gedöft sen, 

De Nuem vu Kresehten dro’n se wuel, 

Ma sichs de no dem hel’ge Feier, 
Da fenns de nach e schwarze Kuel. 

8. Begeinen dir dei li,weg Ligen, 

Da gef der Religion keng Schold: 

Dei hätt se kennen héleg machen, 

Ma si bun dat gu®r net gewolt. 

9. Den hel’ge Glaf ann hirt Bedroen, 

De, hun zesu®men décke Strät: 

En irt s&ch, den an hirem Li®wen 

E Wierk vun onsem Glaf gesät. 

10. So du bei dir: Wei arm, we; traureg, 

Dat Hi.rz, aus d&m de Glaf verstousst ! 

Wei gut, wei frou, wei reich dat Li®wen, 

Dat op dem hel’ge Glawe fousst ! 

11. De Krescht hu®t Mei dem Glaf ze tolgen, 

Wel d& gôt heig, onendlech heig; 

A neischt ze gl&wen, ste;sst an De;ften, 

An de, keng Seil sech woe meig. 

12. Den Onglaf selwer as me! greiss’lech, 

Ewe’ am Litwen & gesdit : 

Wann hie sei ganzt Gesicht geng weisen, 

Da keim e bei de Leit net wäıt. 

13. Mir geiwen op de Glät me! halen, 

Geseige mer em deif an t’Hierz: 

Geif dann sei Licht an ons me; donkel, 

Da leig ons Seil am de;we Schmierz. 

14. ’So® lang we! mir ons hei geheien, 

As k& ganz gut, as k& ganz schlecht : 

De Böschte kann nach emmer fälen : 

Köng Senn get zu verzweiw’le Recht. 

15. All Guts, dat d’arem Mensche wirken, 

Dat kent vu Gottes Licht a Murcht, 

A wat mir Schlechtes an ons hässen, 

Hut t’Freihöt geint hi® fierdeg bru*cht. 

IR 



Sigung der Vorjtand feine Beamten. Der Borftand beiteht aus folgen: 
den Herren: 

Karl Müllendorff, Domherr und Chrenprofeffor zu Luxemburg, 
Vorfigender ; 

J. P. Joseph Koltz, Forftinipeftor zu Luxemburg, zweiter Vor— 
jigender ; 

Jak. Grob, Pfarrer in Bivingen-Berchem, Schriftführer ; 
Nik. Ensch, Sejchäftsagent zu Luxemburg, Schagmeifter ; 
Martin Blum, Pfarrer in Greijch, Mitglied ; 

Brück-Faber, Berwalter der Gefängniffe zu Luremburg, Mitglied und 
Michel Engels, PBrofefior am Athenäum zu Luxemburg, Mitglied. 

wem 

Ons Religio’n. 
Bre'f vun enger Mamm un hire Pi‘r zu Pareis, 

opgesät vum Charel Müllendorff. 

(gutgehalen vum Hèrr Besehof). 

IV. Breif. 

D’Religio'n am Li’wen. 
1. Wanns du vun &nger Säch wels wessen 

Wat Schlechts a Gudes an hir lät, 

Dann hu®l se do wo“ se ganz fierdeg, 

A kuck se vun der rechter Seit. 

2. Dei Regel gelt och fir ons Kirech 
A fir all Friehten, dei se dreit: 

Betru*eht se an d& brawe Sellen, 

Wos t'heleg Sot am sche;nste ble;t. 

3. Kuck do dei prächteg Kreschteseilen, 

Dei an sech droe Gottes Bild; 

Seng Gnod bearböcht se mat Freden, 

We; d’Sonn a klore Wale spilt. 
4. Der fens de vil an dem Kalenner, 

Wor t’Kirich hir Nusmen higesät ; 
Dei kanns du all mat Eire nennen, 

Wa vun dem Glawe get geschwät. 

5. De Som vu fil a greisslech Sennen 
Hät d’Mamm Natur an si gelusgt: 

Zum heigste Glanz vu gider Tugend 

Hu®t Gottes Gnod eleng se bruscht. 
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11. 

12. 

13. 

14. 

Dei Seilen do sen Himmels-Zeien 

Vum ware Glawe senger Kräft ; 
Wel wät sos neischt konnt fierdeg brengen, 

Hu®t Gottes mächteg Le;ft geschäft. 

'D get och vil Menschen, dei gedöft sen, 

De Nuem vu Kreschten dro’n se wuel, 

Ma sichs de no dem hel’ge Feier, 

Da fenns de nach e schwarze Kufl. 

Begeinen dir dei li,weg Ligen, 

Da gef der Religion keng Schold : 

Dei hätt se kennen héleg machen, 

Ma si bun dat gu®r net gewolt. 

Den hel’ge Glaf ann hirt Bedroen, 
De; hun zesu®men décke Strät : 

En irt seceh, den an hirem Li®ewen 

E Wierk vun onsem Glaf gesät. 

So du bei dir: Wei arm, we; traureg, 
Dat Hi.rz, aus dé m de Glaf verstousst ! 

Wei gut, wei frou, wei reich dat Li®wen, 

Dat op dem hel’ge Glawe fousst ! 

De Krescht hu®t Mei dem Glaf ze folgen, 

Wel de get heig, onendlech heig; 
A neischt ze gl@wen, ste;sst an Dejften, 

An de; keng Seil sech woe meig. 

Den Onglaf selwer as mei greiss’lech, 

Ewei am Liewen & gesdit: 

Wann hi® sei ganzt Gesicht geng weisen, 
Da keim e bei de Leit net wäit. 

Mir geiwen op de Glät mei halen, 
Geseige mer em deif an t’Hierz: 
Geif dann sei Licht an ons me; donkel, 

Da leig ons Seil am de;we Schmierz. 

'Sow lang we! mir ons hei geheien, 
As k& ganz gut, as k& ganz schlecht: 

De B&schte kann nach emmer fälen: 

Keng Senn get zu verzweiw’le Recht. 

All Guts, dat d’arem Mensche wirken, 

Dat kent vu Gottes Licht a Mu®cht, 

A wat mir Schlechtes an ons hässen, 

Huet t'Freihet geint hi® fierdeg bru®cht. 

vn 
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Fends du am gude Krescht e Fler, 

Da mäch dach net mam Glaf de Spott, 

Ann döt e Schlechte Guts, so net: 

Mer kann och gut sen uni Gott. 

Op wats du also, steiss am Li®wen, 
'D mag gut genannt gin oder schlecht, 

Dat soll zur Religion déch feiren, 

Dech besser leire Gottes Recht. 

Denk dir 't wär alles gut katoulesch, 

Bis deif an t’Seil an onsem Land, 

Ann dass &n no dem Glaf misst liewen, 

Dat wär vu giderengem unerkannt. 

Fir t'Zengtgebot a fir ons Kirech 

Geng & geint d’Sennen an de Krich, 

Geint t'Leien, t’Steilen a Verfeiren, 

Geint Häss a Stolz, a Soff a Flich: 

Da wär et jo wei wann den Himmel 
Sech niderleiss iwer onst Land; 

Ann dass ons Religio@n vu Gott as, 

Kent @n da greife mat der Hand. 

Ma wei! wann et bei ons géng höschen, 

D’'Gewesse wär ganz ofgeschäft, 

Ann t’Zeit, wos Gott &ppes dirft soen, 

Dei wär fir emmer ofgeläft : 

Da wären d’Mensche jo wei Deiwel’r 

Eng Hell fent &n a gider Haus; 
Mat Frid a Fred, a mat der Uerdnong, 

Ann och mam Gleck wär et dann aus. 

Schwätz net vu Prisong a Gandarem : 

Wo8 net regeiert t'héleg Fuercht, 

Do as durch Prisong ann Armeien 
Fir Frid ann Uerdnong schlecht gesu‘rgt. 

Mir missten d’Religo"n erfannen, 
Hätt Gott se selwer net gescheckt ; 

Wel wa mer uni si welt fu®ren, 

Op deser Welt scho guer neischt glöckt. 

Duerfir as d’Religion ons neideg, 
Mei neideg wei onst deglech Bro,t, 

A setze muss de s’iwer alles, 

Un si déch häle bis zum Dond. 



Das Collegium Germanikum zu Rom und delen Böglinge 
aus dem Inzemburger Lade, 
®on Martin Blum, Pfarrer in Mensdorf. 

(Fortiegung.) 

XXV. 

29. Nicolaus Keriger. 

30. Petrus Schiltz. 

31. Georgius Jordanus Burg. 

32. Johannes Petrus Vietor Hausemer. 

Gleichzeitig mit den Herren Fallize (1866—1872) und Saifer 

(1870— 1877) weilte noch eine Zeit lang ein dritter Lnremburger, 

Nikolaus Keriger, im Germanifum. Nachdem derjelbe zu Everlingen, 
Kanton Nedingen an der Attert, wo er am 24. November 1849 geboren 

war, die Primärjchulen abjolvirt hatte, bezog er vom Herbſte 1864 bis 

zum Herbite 1868 das Progymnafium von Diekirch, um jodann zu Lu— 

remburg am Athenäum feine Humaniora abzujchliegen von 1868— 1871. 

Am 23. Oftober des legtgenannten Jahres traf er im Germanikum ein, 

wo er verweilte bis zum 8. Juli 1877. Gleichzeitig mit dem hochw. 

Herren Johann Kaiſer empfing er das Saframent der Briefterweihe am 

10. Juni 1876. In die Deimath zurücgefehrt, ward er am 24. Sep: 

tember 1877 zum Kaplan von Drauffelt ernannt. Er wirfte jomit 

zuerſt in der Secljorge als Gehülfe des hochw. Herrn Fallize, damaligen 
Pfarrers von Pintſch, welch legterer Pfarrei Drauffelt adjeribirt ift. 

Von hier wurde Hr. Keriger am 20. September 1879, alſo nach kaum 

zweijährigem Wirken, als Vikar an die bedentende Pfarrei Eſch an 

der Wlzette ernannt, wo damals der jegige hochw. Herr Biſchof Koppes 

als Pfarrer fungirte. Nah fait achtjährigem Wirken an diejer Stelle 

erhielt Herr Keriger am 18. Mai 1887 jeine erſte Anftellung als 
Pfarrer zu Eich an der Sauer, im Kanton Wilg, von wo er am 31. 

Augujt 1896 nad) der Pfarrei Schuweiler, im Kanton Capellen, verjegt 

wurde, wo er aud) heute noch als Seeljorger wirft. 

* *. 

Nachdem Herr Fallize das Germanikum verlaſſen, kam an deſſen 

Stelle der am J1. Oktober 1853 geborene Herr Peter Schiltz aus Be: 
ckerich, Kanton Redingen an der Attert. Nad) vollendeten PBrimärftudien 

in jeinem Deimathserte, trat er im Herbſte 1868 zu Luxemburg in die 
Serta des Athenäums. Am Ende des Schuljahres 1873 verließ er dieje 

Anjtalt, um in's Germanikum zu Nom überzufiedeln, wo er am 27. 



Oktober 1873 eintraf und bis zum 31. Juli 1880 verblieb. Während 

diejes feines fiebenjährigen Aufenthaltes erwarb er jidy den Doftorgrad 

in der Bhilojophie und Theologie und empfing auch zu Nom die Hl. 

Priefterweihe am T. Juni 1879. Im Germanikum fungirte Hr. Schiltz 

als Repetent der Phyſik, ſpäter auch der Theologie und im legten Jahre 

jeines dortigen Mufenthaltes ebenfalls als eremonienmeifter. In die 

Heimath zurücdgefehrt, ward er amı 16. September 1880 zum Kaplan 

von Beppingen, Pfarrei Röſer und am 21. September 1882 zum Bilar 

in Weimerstirch ernannt. Am 30. September 1884 berief ihn das Ver— 

trauen jeines Bilchofes zum Profeſſor am Priefterfeminar zu Yuremburg, 

wo ihm die Eurje der Bhilojophie und der geiftlichen Beredjamfeit (Ho— 

miletif) übertragen wurden. In diefer feiner Eigenichaft als Bhilofo- 

phie-Profeſſor veröffentlichte er ein zum Gebrauche feiner Schüler be— 

ftimmtes Dandbud in drei Theilen, betitelt: Summa philosophie ad 
mentem divi Thomae Aquinatis in usum Seminarii Luxembur- 

gensis. Vol. I. Logiea. — Critiea. Luxemburgi. Ex Typographia 

ad S. Paulum. 1892, (109+-1-+-VI p. in 8%); Vol. IL, Physica. 

(Ibid. 1894. — 216 + VI + 1 p. in 8%; Vol. III. Ontologia. 
(Ibid. 1896. — 115 + 1 + IV p. in 8°. 

Mit dem Beginne des Schuljahres 18971898 vertaujchte Derr 

Schilg den Lehrjtuhl der Philojophie mit deinjenigen der Moraltheologie, 

behielt aber den Eurjus der Domiletif bei. 
* 

* * 

Fünf Jahre nach Herrn Schiltz bezog Herr Georg Burg aus 
Berburg, Kanton Grevenmacher, ebenfalls das Germanikum. Geboren 

am 21. Mai 1859, beſuchte er zuerſt die Heimathsſchule, trat dann im 

Herbſte 1873 zu Echternach in die Quinta des Progymnaſiums, von 

wo er zwei Jahre ſpäter nach Luxemburg ins Athenäum überſiedelte 

und traf endlich om 25. Oktober 1878 zu Rom ein. Zum Doftor der 

Phitojophie und Theologie promovirt, fchrte er, nachdem er bereits am 

28. Oftober 1883 zum Priejter geweiht worden war, am 29. Juli 1884 

nad) feinem Geburtslande zurid, wo er am 30. September des nämli— 

hen Jahres zum Vikar im PBfaffenthal, einer Vorſtadt Yuremburgs, 

ernannt wurde. In diefer Eigenichaft fungirte er and als Hilfslehrer 

der hebräifchen Sprache am Prieſterſeminar. Genau ein Jahr jpäter, 

am 30. September 1885, erhielt er einen Ruf als Profeſſor an der- 

jelben Anftalt und docirte Ethik und generelle Dogmatik. Während die: 

fer Zeit bewohnte er das Biichöfliche Palais und fungirte auch als Ge— 

heimfelretär des hochw. Herrn Bifchofes. Nach Fünfzehnmonatlichem 

Wirken wurde er frank und mußte, um die zerrüttete Geſundheit wie: 

der herzuftellen, zeitweilig feine Stelle niederlegen. Bom 15. Januar 

bis zum 25. September 1887 waltete er des Amtes eines Hauskaplans 
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(capellanus aulieus) auf Schloß Bronnbach, bei der Herzogin von 

Braganza, der Mutter unferer heutigen Erbgroßherzogin. Nach feiner 

Rückkehr trat er in's Prieſterſeminar wieder ein und lehrte jeit dem 

Schuljahre 188T— 1888 Exegeſe und hebrätfche Sprade. 

Scyon feit mehreren Jahren war in dem jungen Profeſſor der 

Wunſch rege geworden, der Welt Lebewohl zu Tagen und ſich in die 

Einjamfeit des Höfterlihen Lebens zurüdzuzichen. Aın 6. Auguſt 1888 

trat er defhalb in das Dominikaner-stlofter in der Bahnhof-Avenüe zu 

Luremburg ein umd wurde ihm dort der Stloftername Jordanus (mit 

dem er auch heute noch unterzeichnet) beigelegt, dod) die ſchwache Ge— 

jundheit erlaubte ihm einen längeren Aufenthalt dajelbjt nicht. Auf den 

Math des Generaloberen der Dominikaner, verließ er, obwohl mit jchwes 

rem Herzen, die ihm jo liebgewordene Stätte nad fünf bis ſechswö— 

chentlichem Aufenthalte und trat feine Stelle im Prieſterſeminar am 10, 

Dftober desielben Jahres wieder an, in welcher er auch heute nod) 

wirft. 

Folgende Arbeiten hat Herr Burg bis heute veröffentlicht : 

In „Pastor Bonus, Zeitichrift für kirchliche Wiſſenſchaft und Praxis.“ 

Trier. Baulinus-Drucderei. (1889 bis heute.) 

1. Die Zeit der Grabesruhe unjeres Herrn. 

(Jahrgang I, 1889. ©, 176-179). 
2. Das Buch) der Pjalmen in neuer umd treuer Ueberſetzung 

nad) der Vulgate, mit fortlaufender Berüdjichtigung des Urtertes von 

Joh. Yanger. 3. Auflage. Freiburg. Herder. 1889. (Necenfion.) 
(Ibid. ©, 183— 184). 

3. Offenbarung der Auferstehung unſeres Derrn. 

Jahrg. II. 1890. ©. 168—-170.) 
4. Verlauf der Begebenheiten am Wuferftehungstage. 

Jahrg. III. 1891. S. 169— 170), 

5. Der bl. Dominifus und die Anfänge feines Ordens. Bon 

Augufte Theodofie Deane. Mit Erlaubniß der Berfafferin aus dem 

Englijchen überjegt von einen Berehrer des Heiligen. Düffeldorf. 1890. 

(Mecenfion). 

(Ibid. S. 452 —454,) 

6, Bibliſche Chronologie nad) Schrift und Tradition. 

(Jahrg. V, 1893. ©. 6—11, 66-71, 165—171, 209— 
219, 310-324, 353—358 und 407-514.) 

T. Einführung in die hebräiſche Sprache für den Schulgebraud). 

on Joſeph Trill. Bonn. Hauſtein. 1893. (Necenfion). 
(Jahrg. VI. 1894. ©. 98—99.) 

8. Joſeph und Maria im Stammbaum Jeſu Chriſti. 

(Ibid., S. 105— 109. 

1 



9. Die Zeiten Chrifti. 

(Ibid. ©. 552 —553). 

Von dem sub Nr. 6 citirten Anffage ift ein Separatabdrud er: 

ſchienen unter dem Titel: Biblifche Chronologie nach Schrift und Tra— 

dition. Trier. Paulinus-Druckerei. 1894. (85 + 1 p. in 8°). 
* 

* 3 

Noch weilten zwei Luxemburger im Germanifum, die Herren Scilg 

und Burg, als ihre Zahl durch die Ankunft zweier Yandsleute im 

Herbſte 1879 verdoppelt wurde. Es waren die Derren Daufemer und 

Pünnel. Johann Peter Viktor Hanjemer wurde geboren am 25. De: 

zember 1861 zu Differdingen, Kanton Eich an der Wlzette, als das 

ültejte von drei Kindern. Seine Eltern, welche einen Tuchladen bejaßen, 

hießen Dominik Hauſemer (aus Differdingen) und Anna Kirſch (aus 

Küngig). Als Kind zeichnete ſich Victor unter allen jeinen Genoſſen in 

der heimathlichen Primärſchule derart aus durch Talent, Fleiß, Fort: 

jchritte und Frömmigkeit, daß fein Pfarrer, der leider allzufrüh verftor: 

bene hochwürdige Herr Johann Schou, nicht anftand, ihn als einen 

„Muſterſchüler“ zu bezeichnen. Die Eltern, welche ſehr begütert waren, 

beichlojien den talentvollen Jüngling ftudieren zu laſſen. Deßhalb trat 

derjelbe im Oktober 1873 im Athenäum zu Luxemburg in Zerta ein. 

Auch in diefer Anftalt zeichnete ſich Hauſemer durch jeinen Fleiß und 

feine Fortichritte derart aus, daß er jtets einen der erften Preiſe am 

Ende der einzelnen Schuljahre davontrug. Auf Sekunda und Prima 

befam er jogar den eriten Preis. Nachdem er im Herbſte des Jahres 

1879 das Abiturienten-Eramen, als Primus jeiner Klaffe mit Auszeich— 

nung beftanden hatte, reifte er in Begleitung feines Mitſchülers Pünnel 

nach Rom, wo beide am 26. Oftober im Germanikum eintrafen. Klein 

von Körper, aber groß an Talenten und Fleiß, war er während jeincs 

Aufenthaltes, wenn auch nidyt gradezu krank, jo doch ſehr ſchwächlich, 

erwarb ſich aber doch nichtsdejtoweniger das Doktorat in der Philoſo— 

phie umd Theologie und wurde am 28. Oftober 1885 zum Prieſter 

geweiht. Am 8. Juli 1886 verließ er die Alma Mater zu Ron, um 
ing Heimathländchen zurücdzufehren. Da Hauſemer bereits in Nom ſich 

mit dem Gedanken getragen hatte, in den Jeſuiten-Orden einzutreten, 

und er auch diejes fein Vorhaben jeinem Biichofe mitgetheilt hatte, cr: 

hielt er hierlands feine Anſtellung. Die Zeit von feiner Rückkehr bis in 

den Monat Dezember verweilte er daher als Privatprieſter in feinem 

Deimathsorte Differdingen. An 1. Dezember 1886 wurde ibm das 

Exeat gewährt mit der facultas iugrediendi Ordinem Societatis 

Jesu. Ende Dezember 1888 oder Anfangs Januar 1889 trat er denn 

auch wirklid zu München, in Bayern, in's Noviziat. Doch bald fing 

er an zu kränkeln und wurde, zur Wiederherftellung der Geſundheit von 



jeinen Oberen in das mildere Klima von Italien gelandt. Wber bald 

erlag er der heimtüdiichen Krankheit, welche ihn ergriffen hatte. Er 

jtarb nämlich an der Lungenſchwindſucht zu Chieri, bei Turin, am 29. 

Mai 1889. R. I. P. 

XXVI. 

33. Johannes Petrus Pünnel. 

34. Petrus Nommesch. 

35. Mathias Müller. 

Wie wir eben geieben, war mit dem jo früh im die Ewigkeit ab- 

bernfenen Victor Haufemer, gleichzeitig Kohann Peter Pünnel in’s Ger- 
mänikum eingetreten. Geboren zu Wormeldingen den 4. April 1861, 

beſuchte er, nach Abjolvirung der heimathlichen PBrimärichule, ein Jahr 

lang, wenn wir gut unterrichtet find, die Oberprimärichule von Öreven- 

macher, und trat jodann im Herbſte 1875 im Athenäum zu Luxemburg 

in Serta ein. Nach abgelegter Maturitätsprüfung reifte er mit jeinem 

Scultameraden Haufemer nad) Rom, wo fie im Germanifum 1879 

anlangten, Zum Doetor philosophirne und theologiae promovirt, kehrte 

er am 8. Juli 1886 in fein Geburtsland zurüd, nachdem er bereits am 

28. Oftober 1885 die WPriefterweihe erhalten hatte. Am 25. Oftober 

1886 wurde er zum zweiten Bisthumssefretär und zum Militärſeelſorger 

in Luremburg ernannt. Ws Derr Dr. Burg Anfangs 1887 gejund: 
heitshalber jeine Stelle am Prieſterſeminar zeitweilig aufgeben mußte, 

berief der hochw. Herr Biſchof feinen Sekretär, Herrn Pünnel an defjen 

Stelle, zum Profeffor der Ethik und der generellen Dogmatif, am 1. 

Februar 1887. Im Fahre 1890 reifte Herr Pünnel nah Köln, um 

dort in der Redaktion der jo berühmten „Kölniſchen Volkszeitung” Vic) 

zum Heitungsredafteur auszubilden, da er die Oberleitung des katholi— 

ichen Blattes „Yuremburger Wort für Wahrheit und Recht“ übernehmen 

jollte, was auch wirffih am 1. Oftober des nämlidyen Jahres geichah. 

Nur ein jahr lang wirkte er als Redakteur, bis er am 1. Oftober 

1891 zum Rektor der Elifnbetherinnen im Spitale zu Pfaffenthal und 

gleichzeitig zum Profejlor des Kirchenrechtes am Prieſterſeminar ernannt 

wurde. Als Hr. Hengeih, Seminarpräjes, den Xehrituhl des Berwal: 

tungsrechtes, wegen Anhäufung mit Arbeit, Anfangs des Schuljahres 

1897 aufgeben mußte, wurde Herr Pünnel auch mit diefem Unterrichts: 

zweige betraut. An I. Oftober des nämlichen Jahres 1897, bei Neu: 

conftituirung des Offizialates (oder geiftlichen Gerichtes in dieje Kör— 

perichaft berufen, wurde er zum defensor matrimonii beſtimmt. 

Wir kennen von Herrn Pünnel feine anderen ſchriftſtelleriſchen 
Arbeiten, als diejenigen, welche er in der Zeitichrift: „Ons Hémecht“, 

u 
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Organ des Vereins für Luxemburger Geſchichte, Litteratur und Kunſt, 

veröffentlicht hat. Es ſind folgende: 

l. La chapelle au cimetiere des Bons Malades hors de 

la porte d’Eich ä Luxembourg, pendant la revolution frangaise. 

(D’apres les archives des seurs de Ste-Elisabeth & Pfaffenthal.) 

(III. Jahrg. 1897, Nr. 6, S. 297-301.) 

3. Einige Mittheilungen über Herrn Prof. Peters. 
(Ibid. Wir. 11, ©. 613 — 616.) 

3. Ein fideles Sceifen-Ejien zu Berchem im Jahre 1520. 

(IV. Jahrg. 1898. Nr. 1. ©. 31—32.) 

4, Les revenus des hospiees eivils de la ville de Luxem- 

bourg au commencement de la r@volution frangaise. 

(Ibid. Nr. 1, ©. 38—40,) 
9. Einige Angaben über die Befigungen der Deutichherren im 

(uremburger Zande zu Ende des XVIII. Jahrhunderts. 

(Ibid. Nr. 2. ©. 99-109.) 
6. Ein Sciedsipruch des Gouverneurs don Luxemburg vom 

Jahre 1501 116. Auguſt) über die Filcherei in der Alzett. 

(Ibid. Nr. 3, ©. 184—186, 
T. Verzeichniß aller Güter, Nenten und Gerechtigfeiten, welche 

die Abtei Sankt Matheis von Trier im früheren Derzogthume Luxem— 

burg beſaß. 

(Ibid. Wr. 4. ©. 219— 225). 

* 

Zwei Jahre vor der Abreiſe der Herren Pünnel und Hauſemer 
aus dem Germanikum, war dajelbit ein dritter Luxemburger eingetreten, 

nämlich Herr Peter Nommeſch. Dericlbe wurde geboren zu Greiveldingen, 
Kanton Remich, den 16. Dezember 1864. Nach dem Beſuche der hei: 

mathlihen PBrimärjchule, trat er im Oktober 1877 in die Vorbereitungs: 

klaſſe des Athenäums zu Luxemburg ein. Nach beftandenem Abiturienten: 

examen im Auguſt 1884 zog er nach Rom, wo er um 26. Oktober 

desjelben Jahres im Germanikum eintraf. Bier erwarb er fidh den 

Doftorgrad in der Bhilojophie und Theologie. Am 28. Oftober 1890 

zum Briefter geweiht, fchrte er am 11. Juli des folgenden Jahres in 

die Heimath zurüd. Am 16. September 1891 wurde er ermannt zum 

Vikar an der Ktathedralfirche zu Unjerer Licben Fran von Luxemburg 

und zugleich zum Direktor des an derjelben Kirche ſchon feit über fünf: 

zig Jahre bejtehenden Gejangvereines, weldyer unter dem Namen 

„Luremburger Cäcilienverein“ in Stadt und Yand rühmlichit befannt 

iſt. In diefer doppelten Eigenichaft ift Herr Nommeſch auch noch augen: 

blicklich thätig. 



= 
Der legte Zögling des Luremburger Landes, welcher, ein Jahr 

ipäter als Herr Nommeſch, in das Germanikum eintrat, ijt Herr 

Mathias Müller. Er erblicte das Licht der Welt zu Noodt an der 
Syr am 10, Februar 1865, bejuchte die dortige Primärjchule und be- 

gann feine höheren Studien in der Vorbereitungsflaffe des Athenäums 

zu Yuremburg, im welche er im Herbſte 1878 aufgenommen wurde, 

Sieben Jahre ipäter, im August 1885, legte er die Maturitätsprüfung 
mit Auszeichnung ab und reifte dann im Oktober nad Nom, wo er am 

27. desjelben Monates wohlbehalten im Germanikum eintraf, Zum 

Doktor in der Philoſophie und Theologie promovirt und zum Prieſter 

geweiht am 28. Dftober 1891, trat er am 27. Juni 1892 die Rück— 
reiſe in's Vaterland an. Seine erjte Anjtellung erhielt er am 1. Sep: 

tember zu Luxemburg als Bilar von XLiebfrauen, mit Reſidenz an der 

von jeligen Bilchof Adames erbauten Marienfapelle auf dem Glacis, 

grgenüber dem hauptftädtiichen Kirchhofe. Mit diefer Eigenſchaft verband 

er zugleich das Amt eines Dülfsprofeffors am Prieſterſeminar vom 1. 

März 1893 an bis zu jeiner VBerfegung als Vikar noch Mamer, die 

am 1. Auguft des nämlichen Jahres erfolgte. Als in Folge des gewal: 

tigen Aufſchwunges, welchen die Eiieninduftrie zu Düdelingen nahm, 

der Zuzug italienischer Arbeiter ein immer bedeutenderer wurde und die 

Nothwendigkeit jich eingejtellt hatte, hier wenigftens einen Prieſter zu 

haben, welcher, der italieniichen Sprache mächtig, fid) der zahlreichen 

Familien italienischer Zunge annehmen jollte, wurde Herr Müller für 
diejen Poften auserwählt und am 26. Dftober zum Vikar in Düdelingen 

ernannt, wo er auch noch heute unermüdet und raftlos thätig iſt. 

Herr Müller hat bisher Folgendes veröffentlicht : 

1. Die römischen Katafomben. — Feuilleton des „Luxemburger 

Wort für Wahrheit und Recht”, Jahrg. 1894, Nrn. 292—365 und 

Jahrg. 1895, Nr. 1—2. 
2 Entjtehung der Andacht zum hi. Antlig, dargeftellt im Leben 

der Schweiter Maria vom hl. Petrus, Karmeliterin Yuremburg. St. 

Paulus-Geſellſchaft. 1895. (Eine Ueberjegung aus dem Franzöſiſchen.) 
— 383 + 1 p. in 8°, 

Das nämliche Werk tft auch erfchtenen unter dem Titel: Yeben 

der gottjeligen Schweiter Maria vom hl. Petrus, Carmeliterin, von 

ihr ſelbſt geichrieben und vervolfftändigt mit ihren Briefen und einigen 

Auszügen aus ihrer Klofter-Chronif. Autorifirte Ueberjegung von Dr. 

M ...(Ibid. 1895 — 383 + 1 p. in 80), 
3. Brief vom 16. April 1896 über die Bajtoration drr italie- 

nischen Arbeiter in Düdelingen. (m „Correspondenzblatt für die che: 
maligen Alummen des Collegium Germanicum et Hungarieum zu 
Rom.“ Jahrg. V, 1896. Ar. 3 vom 25. Juli, ©. 51). 

je} 

11 



4. Die jogenannte Weiffagung des hi. Malachias über die 

Bäpfte. (Separat:Abdrud aus dem „Luxemburger Wort”). Luxemburg. 

St. PBaulus-Gefellichaft. 1896. (18 p. in 8°). 

(Schluß folgt.) 

Les Comptes luxembourgeois du XIV"* siöcle. 

Compte rendu par le cellerier de Luxembourg 

du 1er aoüt 1380 au 1 oetobre 1381, 

publie par 

Jules Vannörus, 

Attach& aux Archives de l’Etat à Mons, 

(Suite IV.) 

A Hetezel, pour certain marchiet feit a luy et se eompain- 

gnons de feer assilges !) dyes milgier, un malder aveck l’argent, 

delivreit: 2 m. A dit Hetezel, pour certain marchiet feit a 

luy de 10 M milgier schindelz, ehiseun milgier une malder, deli- 

vreit a luy pour 2 M: 2 m. A dit Hetezel, pour certain mar- 

chiet fait a luy et se compaingnons de 5 M milgier lattes, ches- 

cun milgier atout largent une malder sole, partant: 5 m. Pour 
certain marchiet a Meister Wateir Johan de Viijlsstorff, Meister 

Johan de Lynseren, pour argent de feer 7 fenestre et de chescun 

malder de sole: 7 m. Pour certain marchiet a Heintz Steyn- 

metzer de feer le wason %), aveck largent: 1 m. * Pour certain 
marchiet fait a dit Heintz Steynmetzer et Roelman de feer le 

chaufeur®) Mgr. le duc, a tot largent: 3 m. Pour certain 

marchiet feit a Slaback de kergier cha a chaufeur: 1 m. De- 

livreit a Meister Clesgin in Biscergas et Meister Johan Linser- 

man, par tant que n’on volloit overrieir pour 5 g. le jour, don- 

neyt a is parmey Meister Johan Rock: 4 m. Pour certain 
marchiet feit a 4° pour copier boix pour Mgr. le duc et Ma- 
damme le ducesse, delivreit: 15 bich. 

* ) Aissil, aiscil, aictl, acil, essil: ais, potite planche en forme de tuile 

pour eouvrir les bätiments: „A J. Colas, marchant «de merrism (bois), pour 

6'/, milliers d'essit pour recouvrer les galleries du jeu de paume* 1465). 
F. Godefroy, Diet. de l’ane. 1. franç, Assilges doit done “tre la traduetion 

de schindelz (bardeaux). 

2) Wason = gazon. 

3) Chaufour ? 

J 
van ® 
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Dou commendement Mr® Heynri, tesmoin se lettres, delivreit 

a Johan de Habbey de son assingement pour an de 2 ans: 12m. 
Delivreit don commendement M’e Heinry a loctier, de son pro- 

vende, tesmoin se lettres: 6 m. 

A Meister Johan, choverier de chalges, pour marchiet fait a 

luy, pour tant que y ne devoit point avoir provande jusques a 

la sain Remey l’an 80 et 2 ans: 3 nm. A IHenkin de Vyanne, 

ponr certain marchiet a Iny, pour mettre de dens le fonck Mer. : 

I m. Donneit a Riitter de Bofferdingen, qui warde le preys, 

erbes et fonck Mgr. en la valley de Lindichen : 1 m. A sar- 
gant de Macheren : 1 m. 

Zme sejour du duc: 16 m. 3me sejour: 18 m. ge ge. 
jour du duc (avec la duchesse): 30'/, m. De 4er jonr d’aust 
juasques le 10me jour de dit moix, despendut, tesmoin se registre: 

9 m. 

Donney a famme Kirstians on marebiet de Luceembourg, de 

son greney: 2 m. 

Summa rendage de sole: 380 m. Et In recepte est 
193 m. 4 bich. et le quart d’un bich. R-stat que li eelerier 

doit a Mgr., soile: 413 m. 4 bich. une quarte. 

Rendage d’avoine. 

Sejour du „consul“ du duc: 6 m. 

Le 28me jour de septembre envoiat Mre Heinry a Luccem- 
bourg 12 porck contre le venu Mgr, le duc; demorait jusques 

le 17me jour de novembre, despendut in avoine: 5 m. 

Zme sejour du duc: 156 m. 

Delivreit a prevost de Luecembourg, pour sez gaiges: 50 m. 
Ne compte li cellerier riens. A prevost Nycol d’Erlon, qu'il 

tient en heritaige sus le terraige de Clemensy : 2 m. 
A dit terıme delivreit a dammes de Boin Voye, qu'il tient 

en heritaige sus le 9me de Holderkenge : 10 m. 

A 2 tourmans, de leur provande: 10 m. 

Le 28me jour de may envoiat M’* Heinry a Luccembourg de 
Yvoix 12 porck ; demorait par le spaeze de 2 moys, despendut 
avoine: 5 m. 

A 2 forastiers, de leur provande: 10 m. 
A dit temps envoiat M’® Heinry a lmecembourg bueff 8 et 

commendat Mre Heinry que on li donneist avoine a mangier ; 
delivreit: 9 m. 

Delivreit a Thirion, chamberlin Mgr. le due, pour la garde 

dou chastel de Luceembourg : 10 m. 
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Pour le frais dou cheval qu’on nomme le wasser pert !) pour 
la spacze d’un an, li quil n’on puit monir a Mer. pour tant qui 
sovant mueir il conveiant par constine (?): 20 m. 

Pour le destrier Mgr. li due ct pour le chevaus Wilhem 
Bemer, qui estoient a Luccembourg 40 (ou 15?) jour, delivreit a 
varlet, dou commendem nt Mer. le due: 19 m. 

gme sejour du duc: 209 m. 4me gejour du duc (avec la 
duchesse) : 221 m. Mer. le due despendit, tesınoin se registre, 
de 4 jour d’aust jusques a 10@e jour d’aust doudit moix, a Lue- 
cembourg 72!/, m. et a Macheren 16 m.; mont: 88'/, m. 

Delivreit a Meister Johan d’Esch, marischa de Mgr. le due, 
pour le someir ?) Mgr., qui la sceoit 8 samen : ®) 6 m. 

A Meister Johan Rouck, pour son provande: 12 m. Pour 
chappons et gellines, a plusoers foix, delivreit: 2 m. 

Pour le 4° chevais de char Mgr. de tens qu'il eommenein 

a treir le 2 jour februarii, que il alloiient premier sus le fossé pour 
piir %) et de puix pour linge, si delivrat li eellerier a is de 2 jour 
februarii jusques a la sain Remey, chu est par le spaeze de 8 

moys intieir: 60 m. 

Summa de rendage d’avoine: 920'/, m. Et recepte 

est: 1306 m. Restat que li eelerier doit a Mgr., avoyne: 
386 m. 

Rendage de poiz. 

Premier: en vendaze, despendut en vendagant: '/, m. De- 

livreit a Thilman de Bech, vigeron Mgr.: 16 bich. A Thirion, 
pour la garde dou chastel de Luecembourg : '/, m. A tonne- 

lier Mgr., ponr sa provande: !/, m. A Meister Johan Rouck, 

cherpentier Mgr.: 1 m. A Nostre Damme de la chappelle de 

1) Nous lisons au 33 du compte de 1444: „Les habitans d’Andven 

doivent livrer ou chastel de Luxembourg ung eheval pour amener l'enue qui 

fault en icellui et tousiours quant l’un des chevaulx est failli, qu’il est mort 
ou qu'il ne puet plustirer, ilz en doivent mettre ung autre qui soit agreable“. 

I s’agissait d’un moulin mü par un cheval; le compte de 1450 (Ch. des C., 

reg. 6299, f. 60 v®) mentionne en eflet parmi les döpenses le salaire paye A 

„Jehan eouvreur d’ardoises, pour avoir reeouvert le toy audessus du molin A 

cheval ou rhastel de Luxembourg qui avoit este rompus des mairiens (mer- 
rain, bois en grosses pieces) qui estoient cheuz du hault des tours“. Ue 

„nolin A cheval* est d’ailleure indiqus par M. Ch. Arendt sur son plan de 
reconstitution du rez de chaussdce de l’aneien chäteau (Publ. Seet. Hist., 

vol. 44, 1895). 
2} Cheval, böte de somme, sommier. 

3) Semaines. 

4) Pierres. 

14 AJ 
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seur on chastel de Luceembourg, pour leur provande: Y, m. 
Delivreit a gens qui vendirent !) le fosseis devant li chastel de 

. 1 Luccembourg:: !/, m. 

Summa rendage de poix : 5 m. une bich. Et recepte 
est: 10 m. 2 bich. Restat que li celerier doit a Mgr., poix: 

5 m. une bich. 

Rendage de vin. 

Premier vendu on chastel de I,uecembonrg le 12me jour 

d’aust in banwin, don mencion est feet en recepte d’argent a 

Mre Heinry: 11 a. 

En dit, moys d’aust delivreit en ville dont meneion est feit en 

recepte d’argent, en banwin, a Mre Heinry: 3 chr. 5 a. 

Delivreit a varlet le tonnelier fasons grande eirele et rele- 

siier le tonnelz: '/, a. 
Envoiait a Bockenville, don commandement Mre Heinry et 

Mgr. de la Sleyde: 11'/, a. 

Le Tme jour d’oetsbre despendut le consul Mgr. le duc a 

Luecembourg, tesmoin le registre Mre Heinry : #'/, a. 
Le 10me jour d’oetobre vendut on chastel de Luccembourg 

banwin don meneion est feit en recepte d’argant, rechuit de Mre 

Heinry: 7 chr. 3 a. 
Delivreit a justicier de chevalier: 2 chr. A prevost de 

Luccembourg: 2 chr. A eellerier: 1 chr. Aulz dammes de 

la Vaul Nostre Damme %): 5 ehr. Aulz dammes de Cleryfon- 

taynne: 5. chr. A Clesgin et Gerart de Voirwillere: 8 a. 
Aulz 4% ordiens mendians: 1 a. A sargant de Remiche: 1 a. 

A Thirion chamberlin Mgr.: 4 a. A Meister Johan Rock: 3 a. 
Pour le 10me vignes Mgr.: 3 a. A vingnas Mer. pour fair 
galander?): 2 a. A cordeliers, dou eommandement Mre Heinry: 

1 chr. Dou eommandement Mgr., delivreit a dammessel Yde BI» 

de Bertenge: 2!/, chr. Aulz chappellain de la chappel de seur 
on ehastel de Luccembourg: 2 chr. A chappelle de soubs on 
chastel: 1 chr. A mairfoit de Dyeckirgen: 3 a. Ä justicier 

de Macheren: 3 a. A prevost de Lovangne: 1. chr. A P 8 

1) Sie. Probablement pour meondırent — nettoyerent, 

2) Cte 1430—31: „Sint Meryendaille*. 

3) Galander ou garlander ; garlande: eerele, mur A hauteur d’appui qui 

entourait le march® de Bordeaux; garlanıleis, vevötement, eloison de briques 
(F. Godefroy). Il semble done qu’il s’agisse iei d’an mur bas, entourant un 

vignoble. 
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justicier de chevalliers, de eommendement Mre Heinry: 1 chr. 

zme sejour du duc: 29 a. et 2 a. de Veyanne, mont: 5 chr. 
14. 

Le 18m0 jour in apprille, don eommandement Agr., envoiat 

a Yvoix contre de venu Mer. le dne: 19'/, a. 

Le 26° jour in apprille delivreit a villes del prevost‘ d’Erlon 
ban win, don meneion est fait in recepte d’argant de Mre Heinry: 

8 chr. 2 a. 

38 sejour du due: (lespendnt vin tant d’Assay, de Trevere 

comme de Peix: T ehr. 1 a. 

A suiere.) 

Schloß und Herrſchaft Schnttburg. 

Ein geiebichtlicher Beitrag. 

„Schuttburg”, jagt Herr de la Fontaine, „ift ein Schloß, gelegen auf 

„einer Anhöhe der Gemeinde Alicheid, im Kanton Wiltz. Bor 1795 

„bildete diefe Burg den Hauptort einer Hochgerichts:Herrichaft, ein Vor: 

„recht, das diejelbe als Ichenspflichtig zur Derrichaft Elerf, genoß. Jenes 

„Schloß wird in einer Urkunde von 1581 unter dem Namen Sceid« 

„burg bezeichnet, ein Name der feiner Lage genau angepaßt ift, näm— 

„lic hier, wo die Grenzen von drei Derrichaften zujammen Ttießen, die 

„don Wilg, Elerf und Burjcheid." 

Gewöhnlich wird der Name hierlands Schieburg oder Schie— 

beredy ausgeiprocden. 

Scuttburg !) ift zwei Kilometer von Alſcheid entfernt und liegt 

diefem Hauptorte der Gemeinde teil gegenüber, getrennt durch ein tiefes 

Thal, das durcd den Clerfbach und die Eijenbahn durdhichnitten wird. 

Sein Güter-Complex ift vollftändig in der Gemeinde Aljcheid gelegen. 

In kirchlicher Dinficht aber iſt es nach Consthum eingepfarrt. 

Die Schuttburg beſteht aus zwei Bauten, die wohl auch verſchie— 

denen Jahrhunderten angehören dürften, deren Urbau jedoch ſchwer zu 

erkennen iſt. Dieſer lag zur hinteren Seite, ſowie auch die erſte Ein— 

gangs-Pforte. Hier, auf dem ſteilen Felſen-Gipfel wie augewurzelt und 

rings umher von Wäldern umſchloſſen, ſchienen ſie dem feindlichen 

Ritter Trotz bieten zu wollen. 

1) Die Herrichaft Schuttburg beitand aus dem Schloffe und der Mühle von bafelbit, 

nebit den Dörfern Alicheid und Consſsthum. 
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In diefen diden Mauern erhoben ſich drei geräumige, oben ge: 
wölbte Säle mit engen Fenſtern, alle mit jtarken, eijernen Gittern 

verjehen. Hier wohnten einft die edlen Herren von der Schuttburg, ihren 

Angehörigen im Dorfe Wlicheid gegenüber, wohin fie die jchönfte Aus— 

fiht hatten. 

Die Einfahrt in die Burg war mit einem eifernen Fallgatter und 

mit doppelten Thorflügeln verjehen, legtere mit Eijen ſtark bejdjlagen. 

Darüber ftand ein hoher, vierediger Thurm, ter als Wachtpojten diente 

und mit Schieffcharten verjehen war. Bon hier aus gelangte man rechts 

durch einen Weg bis an die zweite Pforte, die von Außen durch eine 

Maner mit Schießicharten und mehreren Heinen Thürmen  vertheidigt 

ivar. 

Hinter jenem vieredigen Wachtthurme jtand ein zweiter, der rund 

war und einen größeren Durchmeiler hatte. Er war nad) Süden zuge: 

fehrt und hatte die Gejtalt eines gemölbten Thores. Er verfchloß den 

Durchzug von dieſer Seite, gerade wie jener es zur entgegengejegten 

Seite hin that. 
Am 1. Mat 1860 zerftörte das Feuer das Schieferdad; und die 

SGeftalt diefes Mauerwerkes, welches jeither dachlos geblieben tft. 

Dinter der zweiten Pforte, rechts in einem bejonderen Gebäude, 

befindet fich die heutige Schloßfapelle, deren dicke Mauern zeigen, daß 

fie älter iſt, als die zulegt erbanten Theile der Burg. Der Mltar, von 

ihöner Holzarbeit, trägt mehrere Wappen der Herren von Scuttburg 

und deren Anverwandten. 

Die ältefte Schloßfapelle dürfte fich wohl in dem oberen Stode 

des Wachtthurmes befunden haben, jo wie diejes in den Schlöſſern von 

derjelben Bauart, bejonders aber zu HDollenfels vorfam. 

Als nun mit der Zeit das Ritterwejen weniger friegeriich und die 

gleichzeitige Pflege des Yandbaues mehr ein Familienbedürfniß wurde, 

trug man auch zu Scuttburg diefem Rechnung. So entitand hier zur 

Mittagsjeite das neuere Schloß, an die heutige Kapelle ſich anlchnend 

und eine Art Dinterhof bildend. Es ift noch immer bewohnt und ent- 

hält im Erdgeichoffe drei geräumige Säle, alle mit hohen Zimmerdeden 

und mit ftarten Balfen verjehen. Auf den Stockwerken befinden ſich die 

Schlafzimmer, deren zwei jelbft bis in den Thurm über der zweiten 

Pforte angebradıt find. 

Etwa hundert Meter vor der Burg umd nahe an dem Wege der 

nah Consthum führt, jicht man das gemauerte Fußgeftell des alten 

Gerichtsfreuzes, welches die Herren, die das Hochgerichtsrecht beſaßen, 

ftet8 an einer hervorragenden Stelle aufzurichten ſuchten. 
* 

* * 

Die Geſchichte der Herren von Schuttburg anbelangend, iſt zu be— 
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merfen, daß viele Urkunden fehlen und daß jomit ſich Lücken vorfinden 

müſſen. 

Der Grund und Boden der Herrſchaft dürfte wohl einen Theil 

der ehemaligen Grafſchaft Clerf ausmachen und als die Mitgift eines 

jüngern Sprößlings derſelben anzuſehen ſein. 

Zur Herrſchaft Schuttburg gehörten ſiebenundzwanzig Frohnbauern 

und ein halber; das heißt wohl, daß dieſer Letztere nur die halbe 

Zeit an die Neihe kam. Außer den Frohnarbeiten beftanden die Licfe: 

rungen, die zehn Sefter Salz, Viandener Maaß, für den Einen, 
ein Pfund Wachs für den Andern, ſechs zweijährige Kapaune für den 

Dritten, vier Pfund gute, alte Butter für den Vierten, und jo weiter, 

betrugen. So wurden denn nad) Schuttburg jedes Jahr geliefert : 80 

Hühner, 682 Eier umd ein junger Bod. In den legten Jahren des 
Feudal-Weſens waren mehrere diefer Lieferungen in Geld abgeichägt 

und losgefauft worden. 

In den Fahren 1406, 1428 und 1429 wird Johann I. von 

Fiſchbach, als Herr von Schuttburg erwähnt. 

Sein Sohn Johann IT. von Fiſchbach, hatte Margaretha von Baſt— 

nad) geheirathet und wird 1441 unter den luxemb. Edelleuten genannt, 

die während der Zwiftigfeiten mit Elijabeth von Görlig neutral geblieben 

find. 

Dafür erfreute er fih auc des guten Einvernehmens mit dem 

Derzog Philipp von Burgund, 

In einer Urkunde, vom 14, Auguft 1461, verjegte er die Herrichaft 

Scuttburg pfandweife für 4000 rheinische Gulden jeinem Schwager und 

Neffen Friedrich II., Herrn von Clerf, der 1471 jtarb. 

In einer anderen Urkunde vom 31. Auguft 1461 erflärte derjelbe 

Johann, Herr von Schuttburg, daß feine Vorfahren chemals von 

Gerhard, Herrn von Nodenntacher, die Herrihaft Schuttburg mit Zubehör, 

einem Hofe zu Eich a. d. S. und anderen Gütern zu Nocher, Merkholz, 

Siebenaler, Aicheid und Bövingen bei Pintich, lehensweiſe erhalten 

hätten, daß er jelbit, nun kinderlos, auf alle Rechte zu Schuttburg ver: 

zichte, zum Beſten des Herrn von Nodenmacer. Bald nachher ftarb 

Johaun II., wie erwähnt, kinderlos. 

Am 12. Wpril 1467 erfaunte Gerhard von Wodenmacher, als 

Dberlehensherr zu Schuttburg, die Pfandrechte Friedrichs von Elerf an. 

Er hatte ihm den PBfandichilling bis zu 1500 Gulden zurüdbezahlt und 

trat ihm nun Schuttburg mit aller Gercchtigfeit ab. 

So war denn Friedrich Il von Elerf zuerjt 1461 Brandinhaber 

und dann 1467 Eigenthümer zu Scyuttburg geworden. Er bejaß bereits 

Meifenburg feit 1461 und jtarb 1471, von jeiner Frau Francisfa von 

Argenteuil, die ihm 1488 ins Grab nachfolgte, fünf Kinder hinterlajiend. 
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Bon diejen ericheinen 3 als Derren von Schuttburg: 

1, Wilhelm, der Brieiter und Pfarrer zu Baſtnach war. Er hul- 

digte 1471 als Herr von Schuttburg und ftarb 1481. In den damaligen 

Kriegszeiten hatte er den Schu von Scuttburg dem Bernhard von 

Dasburg, Markvogt von Diefirch, anvertraut. Diejer harte von dort aus 

durch feindlihes Plündern den Herren von Eich a. d. S. umd von 

Elerf Schaden zugefügt. Daher Prozeß zwiichen den Herren von Clerf 

und Ejch gegen den Markvogt, der durch Vergleich vom 1, Februar 

1479 beigelegt wurde. 

2) Godart, war Herr zu Elerf, Meijenburg und Schuttburg. Seine 
Frau Catharina von Chinery (7 1499,) hatte ihm die Herrichaften La— 

grange (oder Scheuern) und Zolver zugebracht. Beide verfauften 1480 

ihren Antheil zu Großbous an Gilles von Baujchleiden für 3500 rhein. 

Gulden. 

Sodart jtarb im September 1503, zwei Söhne und fünf Töchter 

hinterlaffend. Bon diefen legteren heirathete Franciska 1504 den Jo— 

hann von Schauwenburg, Herrn zu Preiſch, und gebar ihm drei Söhne, 

Namens Hartard, Ehrijtoph und Bernhard, nebjt einer Tochter, Namens 

Magdalena. Wir werden nachher auf fie zurückkommen. 

3) Katharina, erjcheint al8 Dame von Schuttburg 1471 und von 

Meifenburg 1490. Sie heirathete im September 1486 Hartard, einen 

Sohn des Grafen Gerhard III. von Wilg. Ihre Ehe blieb aber finder: 
los und Hartard jtarb um's Jahr 1520. 

Durd ihren Heirathscontraft von 1486 war Scuttburg diefer Ka— 

tharina jchon zuerkannt worden, jedod) geſchah der Uebertrag an fie erſt 

endgültig am 28. Juni 1497, nachdem ihr Bruder Wilhelm und andere 

Geſchwiſter geftorben waren. Zugleich erhielt fie eine Rente auf Uſel— 

digen von 50 Gulden umd eine Rente von 25 Gulden, nebſt 25 Mal: 

tern Getreide. 

Nach dem Ableben von Dartard wurde 1520 ihre Xeibrente feftge- 

ſetzt und fie war num reich begütert. 

Am 16. Mai 1525 ficherte fie ihrem Neffen Friedrich, Herrn von 

Meijenburg, bei jeiner Heirath mit Catharina von Daspremont, eine 

Mitgift von 1000 rhein. Gulden zu, zahlbar aus ihren zn hinterlaffenden 

Gütern. 

Durch ihr Tejtament vom 17. Juli 1536 bejtellte fie ihre legte 

Nuheftätte in dem Grabe ihres Ehegatten Dartard zu Wilg umd jegte 

als Erben ein die vorerwähnten Kinder ihrer Nichte Franziska von 

Preiſch, nämlich: Ehriftoph, Bernhard und Magdalena von Schauwen: 

burg, nebſt den Kindern ihres im Jahre 1936 verftorbenen Neffen 

driedrih, Herrn von Meifenburg. Bald nachher, im Jahr 1537, ſtarb fie 

finderlos. 
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Es entjtanden nun viele Schwierigfeiten und lange Prozeſſe. Dieje 

wurden jedoch 1540 und fpäter dahin verglichen, daß die Kinder von 

Scyauwenburg die Herrichaften Schuttburg und Preiſch behielten, nebft 

einer Rente von 200 Gulden.) 

Auch Magdalena ließ ſich abfinden. Sie war mit Johann II. von 

Naves vermählt, der Herr zu Meflancy und Chinery war und am 

20. April 1579 zu Lüttich ftarb, und dem fie jelbft am 23. September 

1584 nachfolgte. 

Die beiden Brüder Bernhard und Chriſtoph einigten ſich nun da- 

hin, daß Erjterer Herr zu Scuttburg und Xesterer Herr zu Preiſch 

wurde. 

Bernhard von Schauwenburg war ein begüterter und höchſt ausge- 

zeichneter Mann, der im Kahre 1564 den Grafen von Mansfelt in 

jeiner Abweienheit als Gouvernenr von Luxemburg erfegte. 1568 kam 

er aus Ungarn an der Spige eines deutjchen Regiments, das den Her: 

zog Alba unterjtügte. Bald nachher, im Jahre 1572, war er PBrevot von 

Diedenhofen. Als Mitglied des Inremburger Ritterſtandes, kaufte er 

1571 ein Fünftel der ungetheilten Herrichaft Elerf für 20,000 lothr. 

Tranfen und ebenjo 1575 eim Zehntel diejer Herrſchaft für 10,000 

Franken. 

Er hatte zu feinem Erben eingejegt Johann von Sterpen, einen 

nahen Anverwandten feiner Schwägerin MApollonia, die mit Johann 

Paul von Bollant verheirathet war. 

Diefer Kohann von Kerpen war Herr zu Merjch und Illingen und 
nun auch jeit 1576 Herr zu Schuttburg und Mitherr zu Elerf. Er war 

vermählt mit Claudine von Wilk. 

Er verkaufte 1590 die Hälfte der Herrſchaft von Merich für 9000 

Thaler feinem Schwager und feiner Schwägerin Baul, Derrn zu Felz, 
und Apollonia von Kerpen. ?) 

Johann von Kerpen mußte fange Jahre Prozep führen mit Johann 

Herrn von Meijenburg, der dann endlich durch Urtheil des Edelgerich- 

tes von Luremburg, vom 23. April 1592, mit jeinen Ansprüchen abge: 

wiejen wurde. Jetzt war Erfterer im ruhigen Befige von Schuttburg. 

1) 1538 wurde Hartard von Wiltz durch Urtheil eingewielen in die Herrichaft 

Schuttburg, wegen 525 Goldgulden, welche die verftorbene Katharina von Brandenburg, 

Dame zu Schuttburg, ihm von Heirathsitener ſchuldig war; er trat nun Schuttburg ab 

an Ehriftoph von Schamvenburg, Herrn von Preifch, als nächſtem Berwandten. (Pierret, 

Seigneurie de Wiltz.) 

2) Apollonia von Kerpen, eine Tochter des Heinrich von Kerpen und der Catharina 

Schent von Schmitbouvg, hatte in erſter Ehe geheirathet Paul von Bollant. Diefer 

ftarb 1569. Sie heirathete mun: Paul, Herren von Felz, Merich und Heffingen. Er 

ftarb 1605, nachdem fie ihm 3 Söhne geboren hatte. 

20 



” [0 

Er jelbft war Mitglied des Edelgerichtes zu Luremburg, ernannte am 

27. Oktober 1595 einen Mayer zu Drindler und fcheint bald nad): 

her geitorben zu fein. 

Er war mit Anna von Schamwenburg verheirathet. Aus diejer Ehe 

entiproß : 

Urjula von Kerpen, welche fich mit N. . . von Albourg oder Als 

bad; vermählte und ',, Achtel in der Derrichaft Elerf erhielt, welches 

Bernhard von Schauwenburg früher zugehört hatte. 

Am 8. November 1613 verwies der hohe Rath zu Meecheln den 

Conrath, Herren zu PBreijch, dem Godfried von Eltz, Derrn zu Elerf, 

und dem Johann, Herrn zu Wilg, Yesterem im Namen feines Schwie: 

gerjohnes, des Herrn von Kerpen und Illingen, und jeiner Tochter 

Urjula, Dane von Alba, die Güter und Nenten der Herrichaft Zolver 

und der Mairie Röſer zurüczugeben, nebjt den genoffenen Früchten jeit 

Ableben der Magdalena von Schauwenburg, 23. September 1584. Im 
folgenden Fahre 1614 erjcheint Wolf Friedrid), genannt Dalbach, als 

Herr von Schuttburg, Grosberg und Dalburg. 

Am 16. Februar 1630 verkaufen die beiden Brüder Wolf Johann 

und Bhilipp Balthajar von Alberg dem Glaude Humin und jeiner 

Frau Anna Charlotte von Izerin die Burg und Herrſchaft Schuttburg 
für 19,000 Weichsthaler. ?) Außer Schuttburg waren noch die Höfe 

Wedringen, Schoppad und das Dorf Seſſelich im Verkaufe miteinbe- 

griffen. 

Claude Humin, der neue Eigenthümer, war ein Sohn des Hein: 

rich *) von Wardin, Tarchamps, Benonchamps, Darze und Bras und der 

Catharina von Cobreville und war 1591 zu Baſtnach geboren. Als cin 

ausgezeichneter Mechtsgelehrter, wurde er 1614 Rath am Obergerichte 

zu Vicheln, 1618 General-Broturator, 1628 Wiitglied des Privat: 

Nathes und Präſident des Finanzrathes cbendajelbft. Er vollbradhte 

mehrere diplomatische Sendungen für den Erzherzog und war Mitglied 

des Nitter-Ordens in den luremburgiihen Ständen. Er heirathete 1612 

Anna Charlotte von Kzerin, die am 2. Dezember 1659 ftarb und ihm 

9 Kinder gebar. Von diejen lebten noch 7 bei ſeinem Mbfterben, am 

29. Juli 1639. 

Ihr Sohn Heinrich Otto von Humin, Herr zu Scuttdurg und 

1) Claude de Humin war Gründer der Abtei der mindern Brüder (fröres 
recollets) zu Baftnad). 

2) Humin, ein altes, adeliges Haus, lag zwiſchen Marche und Rochefort. Wappen : 

de gueules à 3 caurs d’argent, couronnd d'or. 
Im Fahre 1609 lebten Claude und Heinrich de Humin, Brüder, Herren zu Schutt: 

burg, Probft zu Arlon. 

Im Fahre 1669 lebte Heinrich Otto von Humin, Sohn von Claude, Herr zu 

Schuttburg, ebenfals Probft zu Arlon, geitorben 1666. (Pierret: Humin). 

u 
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Wardin von 1639— 1675, war PBrobft zu Arlon vom 18. September 

1652 bis zum 30. September 1675 und Lieutenant-Eolonel Karl’s II. 

Er hatte Dippolyta Carolina von Malinez geheirathet und jtarb 1686. 

Ihr Sohn Claude Franz von Humin, Vicomte von St. Albert, 

Herr zu Schuttburg und Wardin, 1675— 1735, war ebenfalls Probit zu 

Arlon vom 1. Oftober 1675 bis zum Juni 1681 und hierauf Math 

und Schaghalter des goldenen Bließes. Durch Patent Kaifer Karls VL, 

vom 25. Oktober 1712 wurde die Herrſchaft St. Albert in Flandern 

zur Wice-Örafichaft erhoben für jeine männlichen und weiblichen Des— 

cendenten. 

Er hatte Johanna Woilawski geheirathet und ftarb am 3. Oftober 

1735, ſehr alt und ohne männliche Kinder zu hinterlaffen. 

Seine Todter ..... von Humin, hatte Philipp Dominik von 

Uylenbrück geheivatbet, der fich jchon 1692 Herr von Schuttburg nannte 

und auch dajelbjt wohnte. An 1. Februar 1702 ertannte das Oberge— 

richt von Mecheln ihm die Lehenspflicht feiner Unterthbanen zu. Es 

jcheint wohl, daß er feine männlichen Kinder binterlieh ; denn im Jahre 

1730 ericheint mit dem Beititel eines Derrn von Schuttburg jein Eidam 

Alexander Joſeph von Hofnagel oder Douffnagel), Herr zu Wenz, 

Sart x. Er war Infanterie-Hauptmann in Öfterreichiichen Dienften. 

Alexander Joſeph von Houffnagel ftarb 1764 umd wurde nad) 

Gonsthum begraben. Er hinterlich zwei Söhne : 

I. Alexander Karl Joſeph von Houffnagel, der Ältere, war Lieute— 

nant im öjterreichiichen Dienften. Schon 1779 nannte er fih Derr von 

Schuttburg und führte diefen Titel bis nad) 1793, wo das Privilegium 

der luxemburg. Derrichaften jein Ende fand. Er ftarb am 30. Auguft 

1819, und wurde ebenfalls nad) Consthum begraben. Er war vermählt 

mit Anna Marie Joſephine von Everlingen, die am 1. Januar 1820 

ſtarb und nad) Consthum begraben wurde. 

2. Albrecht Joſeph der yüngere, war Gapitän und Prevot von 

Baſtnach und nannte ſich Herr zu Consthum. Er ftarb zu Holzthum 

am 2. Dezember 1802. Er war vermählt mit Maria Anna YAntonetta 

Nepomuzene von Grave, die ihm am 1. Juni 1820 ins Grab nad 

Consthum nachfolgte. Aus ihrer Ehe entiproß: 

Thereſia Joſephina Yeopoldine von Honffnagel, Gutsbejigerin zu 

Scuttburg, geboren zu Baſtnach am 4. November 1782, geftorben 

zu Hofingen am 3. Oktober 1867. Sie, dle Letzte ihres Namens, wurde 

am 21. Febrnar 1821 verheirathet mit Johann Baptiit Bondrom, von 

1809 bis zu jeinem Tode Notar in Hofingen, geboren zu Diekirch am 

20. März 1780 und geftorben zu Dofingen am 12. Mai 1853. 

Aus diejer Heirath entiproffen mehrere Kinder, die ſodann im Jahre 

1853 die ausgedehnten Güter umter ſich vertheilten. 
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Die berrichaftlichen Rechte zu Schuttburg. 

Zur Schuttburg gehörten 27’/, Frohmbauern, die gemäß einem 

Afte vom 28. Dezember 1738 zu den Ausbefferungen des Schloſſes 

und der Außenmauern verpflichtet waren. 

Eine beiondere Urkunde ohne Datum, die jich in dem Schloß-Archiv 

befindet, jetzt die Übrigen Frohn-Arbeiten feft, wie folgt: 

„Berzeichniß der Nahrung, welche die Dienftleute haben müſſen, 

„wenn fie auf das Schloß Schuttburg arbeiten kommen, oder auf den Dof 

„Holſtum.“ 
„Man kann ste rufen laſſen für die Frohnarbeiten zu machen, 

„wann man will.“ 

„Wann fie das Gras im Brühl mähen fommen, morgens Brei, 

„eine Suppe und Milch.“ 

„Wann fie fertig find, ein Stück Brod mit Käſe.“ 

„Denen die Den machen, mittags Suppe, Erbjen und Mild) ; wenn 

„Te fertig find, ein Stüd Brod.“ 

„Denen die Heu auf das Schloß führen, Suppe, Brei und Milch.“ 

„Nota. Obſchon fie mehrmals zurüdfommen müßten, für zu mähen 

„oder das Deu zu machen, wegen mißlichem Wetter, ſo ift man ihnen 

„Doch nur einmal zu eſſen jchuldig, und wenn der Derr will, jo müflen 

„Ne die Hälfte des Heues auf den Hof Holjtum fahren." 

„Die von Aljcheid und Kautenbad) müjfen die neue Wieſe mähen 

„und haben fürs Nachteffen : Suppe, Erbjen und Milch.“ 

„Die den Dafer mähen, baden, das Korn jchneiden und roden, 

„erhalten aud) die nämliche Nahrung wie die den Brühl mähen.* 

„Denen die für das Schloß Frachten maden, wenn man daſelbſt 

„arbeitet, oder die den Meifter-Arbeitern helfen, Zuppe, Erbſen und 

„Milch, wenn fie des’ Morgens fommen, auch wohl Abends wann jie 

„zurüdfchren, ein Stüd Brod.“ 

Alterthümliches zu Holzthum. 

Zu Holzthum hatte Schuttburg einen Hühnerſtall. Holzthum und 
Eonsthum gehörten übrigens nie zur Grafichaft Wiltz. 

Hier ein Bericht Über einige Römer-Gräber zu Dolzthun. 

„Eine Biertelftunde von Holzthum befindet ſich ein Büſch „Altenhof“ 

„genannt. 

„Dier befanden fich mehrere Steinhaufen, wo der Weberlieferung 

„gemäß, früher ein oder mehrere Gebäude ftanden.* 

„Am 24. Mai 1832 waren einige Arbeiter bejchäftigt bei diejen 

„Ruinen Loh zu jchleißen. Einer unterjuchte eine lichte Stelle, wo nur 

„Dörner und Ginjter jtanden.“ 
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„In der Tiefe von einem halben Fuße ftieß er auf einen Stein, 

„deifen Lage und Umfang ihn muthmaßen ließen, daß er nicht von 

„ungefähr jo gelegen habe. Er fand einen Heinen Seller, der von allen 

„Seiten verjchloffen war und aus ſechs WBlatien bejtand. Diejes Loch 

„war wie eine Stifte geftaltet, die 18 Zoll hoch und lang und 12 Boll 

„breit war. Hier fand ich ein irdener Krug von etwa drei Xiter In— 

„halt, ein zweiter fleinerer Krug und ein Gefäß von der Geftalt eines 

„Bechers. Der größere Krug zerbrach in Scherben als man ihn jäubern 

„wollte. Er enthielt Aſchen und Eleinere Knochen.“ 

„Ermuthigt durch diefen Fund, jegte nun der Arbeiter mit Hülfe 

„leiner Kameraden jein Nachgraben fort und fie fanden zwei andere 

„gleichartige Kellerchen. In dem einen war nur che, während 

„das andere einen Heinen Krug enthielt, der ebenfalls bei dem eiligen 

„Ausheben zerbrad). 

„Die Ridytung der Örtlichkeiten und der Urnen deutete auf alte 

„Gräber hin.“ 

„Am 3. Inni wurden die Ausgrabungen fortgeiegt. Man fand 

„eine vierte Vertiefung von der nämlichen Bauart. Das Innere enthielt 

„ein Gefäß von gebadener Erde, etwa + Liter groß und bis zum dritten 

„Theil mit Aſche und dicken Knochen angefüllt. Durch Feuchtigkeit ge- 

„ſchwächt, zerbrady diejes Gefäß ebenfalls, als man es ausheben wollte. 

„Unter der Aſche umd den Knochen befand ſich eine kupferne Münze, 

„mit dem Bilde Antonins des Frommen. Dieje Vertiefung enthielt 

„außerdem ein feines Gefäß von feiner Ziegel-Erde, angejtrichen mit 

„braunem, durchſichtigem Firniſſe.“ 

„Alle dieſe Gräber waren mit vier, 6 Fuß hohen Mauern um: 

„ringe. Sie befanden fich faſt auf ebener Erde, und in der Richtung 

„von Oſten nad) Weiten.” : 

„Man unterjuchte die Bodenftelle rundum und fand ein ähnliches 

„Biered, mit Mauern unringt, wie das erjte. Hier fand jid) aber ein 

„Grab, das mit Erde und einer leichten Miſchung von Aſche ver: 

„mengt war." 

„Die Stelle, wo diefe Endeckung ftattfand, hat eine erhabene Lage 

„unter der ein Thal liegt, Heideſch oder Heidejchdellt genannt." 

„Der Ortsname, jowie die Auffindung diejer Gräber und die 

„Ruinen, womit der Boden beftrent ift, zeigen zur Genüge, daß dieſe 

„Stelle, die heute mit Deden und Standen bewadjen ift, zur Zeit der 

„römischen Ansiedlung ichon befannt und bewohnt war.” 

F. K. 
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Die Iuxemburgische Sprache. 
(Fortsetzung.) 

Vorsilben. 

1) an, a — an 

ahdlun (einthun) afälen, einfallen. 

2, be = be 

beluxen, betrügen, behälen, behalten. 

3) der = ba 

derfun, davon, derlänscht (da längs; vorbei. 

der = er 

erföeren erichreden. 

5; fer (in der Remicher Ma. ber) =er, ver, ein. ge. 

Ferwellef Gewölbe 

Ferwellejong Einwilligung 

ferzielen erzählen 

ferötöen verstehen 

fergiess bergöss, vergelien. 

6) fir — vor. 

Firsäz = Vorſatz 

firhälen, vorhalten. 

7) ge (im Wiltzer Dialekt je) 

gedälert (gethalert) fledig jeteltert. gerüttelt. 

Sı no = nad 

Nofrö Nachfrage 

nosöen nachſagen 

9, õô — nd 

öfschreiwen abjchreiben. 

10); opp = auf 
opp#töen aufftehen. 

Nachsilben. 

1) del deutet eine Verkleinerung = tel oder Theilbegriff an 

Feneftel Fünftel. 

2) ech = ig, dient a) zur Bildung von Adjektiven 

Fröt fr&ödech freudig 

Mozz mozzech ſchmollend 

b) sur Begriffssteigerung von Adjekt.: 
h&jech, jehr hoch, grössech, jehr gro. 

ü 
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3) echt = heit, feit 

drückt e, Zustand, e. Wesen oder auch eine Kollektivität aus 

Deierecht, Thenerung 

Kacheeht, was man in einem Male kocht, 

Brauecht J * braut. 

dit — heit, keit 

enthält denselben Begriff 

Drechent Trockenheit 

Wiéremt Wärme 

Höcht Höhe 

Fröt Frühe. 

Die entsprechenden Adj. lauten drechen, wärem, höch, fr&. 

5) ert {ndl, aartı =:= er, bedeutet einen Mann, der handelt oder 

eine Eigenjchaft befikt. 

Töpert, dummer Mann, desgl. Tözert 

Schappert, jchwäclicher Mann, 

Schaffert, arbeitiamer Dann, 

Suppert, dent Trunke ergebener Mann. 

6) esch ıengl. ess, ndl. es, ndd. erschı = in, dient zur Bil- 

dung des Begriffes Weib: 

Freieschh, Geliebte 

Nödesch Nätherin. 

T) lech = lid), reid) 

fr&schlech ſchrecklich 

appetitlech 

gewineklech, grwöhnlid) 

könschterlech kunſtreich 

möschterlech meijterlich 

ek und er sind Einschaltsilben. 

ter (ter and., Baum, engl. tree, dän. trae, dient zur Bezeich- 

nung von Baumnamen 

Eppelter and. Epelter 

Hicselter 

8; zech = lid), haft, bezeichnet eine Art, eine Achnlichkeit, 

siclzech gelblich 

mielzech mehlig 

ekelzech zum Ekel neigend 
rukkelzech flegelhaft 

Vom Artikel. 

Der bestimmte Artikel ist den für die männliche Einzahl, d 



für die männliche Mehrzahl, die weibliche Einzahl und Mehrzahl 

und 2 für die sächliche Einzahl und Mehrzahl. 

den wird verwandelt in de vor den Consonanten b. p, fi J, 

g,khi,m,n,r,8,®. 

Die Eigennamen, welche Personen bendeuten, nehmen den 

Artikel an: 

de Ini, de Jang, den Enndreé. 

Der unbestimme Artikel ist en für Mase. und Neutr., eng 

für Femin. 

Deklination. 

Die Deklination ist eine zweifache: die gewöhnliche und die 

s-Deklination. Erstere findet allgemeine Anwendung, während 

letztere sich sur ausnahmsweise vortindet, besonders bei Bildung 

einer Gattung zusammengesetzter Nomma und in gewissen adver- 

bialen Wendungen : 

Mänsmensch 

hautjes Dächs 

liewejes Lieifs 

Ricts hun. 

Deklination des bestimmten Artikels. 

A. Gewöhnliche Form. 

Singular. Plural, 

ın. f. n. in. f. n. 

N&A.den d t dl d t 

G.fun dem fun der fum fun den fun den fun den 

D. dem der dem den den den 

B. S-Form, 

N&A den — t d u t 
(+ des * des der = der 

D dem n; dem den a den 

Anm. Anstatt fan dem steht gewöhnlich die eontrahirte Form 
fum. 

Deklination des unbestimmten Artikels. 

masc. ch neutr. femin. 

sewöhnl, S-Form 

N. & A. en en eng 

D 
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05 
G. fun engem enges fun enger 

D. engem engem enger 

Die Mehrzahl der Subst. erleidet in der gewöhnlichen Beu- 

gungsform keine Veränderung. Diejenigen Masculina und Neutra, 

welche im Genitiv 8 annehmen, werden auch mit dem entspre- 

chenden Artikel deklinirt. 

A. Gewöhnliche Form. 

Masculinum. 

Sing. Plur. Sing. Plur. 

N,& A. de Wön d Wen den Uowen d I&wen 

6. fum — fun de — fum — fun den — 

D. dem — de — dem — den — 

Femininum. Neutrum. 

N.& A. d Mamm d Mammen t Kläuöter t Klaäusteren 

G. funder — fun de — fum — funde — 

D. der — de _ dem — de — 

Masculinum. Femininum, 

N.& A. e Besch Bescher eng Flettsch Flettschen 

G.funengem — fu — fun enger — fu — 

D. engem — Bescher enger —- Flettschen. 

Neutrum. 

Sing. Plur. 

N.& A. e Kant Kanner 

G. fun engem — fu — 

D. engem — Kanner 

B. S-Form. 

mascul. neutr. 

Singular. 

N, & A. de Plöden Haff t Port 

G. des Plös des Haffs des Ports 

D. dem PIö dem Haff dem Pert 

maseul. neutr. 

Plural 

d Pl& d Heff t Pört 

der — der — der — 

de — den — de — 



AN 

ER 

Anm. In den Wörtern welche auf er endigen, wird die Ge- 

nitivendung ers in esch verwandelt: 

Paztöesch Gärt 

Schneidesch Klös. 

Deklination des Adjektivs. 

Singular. Plural 

masc. fem. neutr, die 3 Geschl. 

N&A.de gudden d& gutt dät gutt de gutt 

G- fum — fun der gudder fum gudden fun de gudden 

D. dem — der — dem — de gudden. 

Comparation des Adjektivs. 

Der Comparativ wird gebildet indem man das Adverb m& 

vor den Positiv setzt, und der Superlativ indem man an den 

Positiv st anhängt. 

kleng md kleng klengst 
uorech m&ö uorech uorechst. 

Die Adjektive All, gutt & wönech haben eine eigene Com- 

paration: 

gutt besser bescht 

fill me m&scht 

wönech manner manst. 

Folgende Adjektive haben nur einen Superlativ : 

öscht erst 

enescht unterft 

henescht hinterit 

icwescht oberft 

fischt vorderit 

lescht legt. 

Zahlwörter. 

Die Grundzahlen 1 und 2 haben die 3 Geschlechter: 

en, eng, ent 

zwEen, zwöd, zwe 

die übrigen Grundzahlen entsprechen denjenigen im hd. und ndd. 
6 Sex ichs 
7 siwen jieben 

11 elef elf 
100 honnert hundert. 

J 
—— 
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Die Ordnungszahleu werden gebildet von 4 bis 19, indem 

man für die männliche Einzahl ten, für die weibliche und säch- 

liehe Einzahl, sowie für die 3 Geschlechter der Mehrzahl t an 

die betreffenden Grundzuhlen ansetzt. Von 20 aufwärts wird sten 

und st hinzugefügt. Der Ite, 2te und 3te lauten den &schten, den 

zweten, den dreten. 

‘Fortsetzung folgt.) 

222 

Zur Heichichte der Jahre 1680 1682. 
Bon Iak. Grob, Piarrer in Biwingen-Berchem. 

(Fortjegung.) 

$ 8. Das Urtheil der Neunionsfammer vom 5. April, 1683. 

Das dritte Urtheil der Neunionstanmer, welches fich mit dem Luxem— 

burger Lande beichäftigt, erfolgte erft zwei Jahre jpäter, am 5. April, 

1683. Doch muß es jchon jegt erwähnt werden, denn es war bejtimmt, 

die Schon 1681 volljogene Annexion des ganzen Luxemburger Yandes, Stadt 

und einiger Dörfer ausgenommen, nachträglich zu rechtfertigen und dem— 

gemäß das Urtheil des großen Rathes von Mecheln vom 25. Juni, 

1681 zu wiederlegen und zu entfräften, Wäre die Sache nicht jo ernit 

und hätten diefe Urtheile der Reunionskammer nicht jo unfügliches Uns 

heil über Luxemburg gebracht, jo könnte man wohl jagen, daß mit 

dieſem legten Urtheile der Reunionskammer, Yuremburg betreffend, aud) 

die Komik zu ihrem echte gelangte, daß Frankreich ſich Iuftig machte 

über den nur papiernen Widerjtand, dem jeine Annexionen be: 

gegnet, indem nun Ludwig XIV. dieje papiernen, unfinnigen Maßnahmen 

der ſpaniſchen Regierung benugte, nod größere Auſprüche zu begründen. 

Als FFranfreids Truppen, am 13. März, 1681, die lurembur- 

ger Grenze überjchritten, vor Virton erjchienen und alles mit Feuer 

und Schwert verwüjteten, verbot der Yırremburger Gouverneur, Fürft von 

Ehimay, um die Filtion des ‚Friedens aufrecht zu erhalten, und nicht ſei— 

nerjeits als Friedensbrecher dargeftellt zu werden, ablolut jeden bewaffneten 

Widerjtand gegen die raubenden und plündernden franzöftichen Dorden und 

bedrohte den Zuwiderhandelnden mit dem Ztrange.!) Statt aber dieſem 

Verhalten gemäß den Eimvohnern es anheim zu ftellen, der Gewalt zu 

weichen, wiederholte er dasjelbe Spiel wie bet Nollingen, nur daß er 

n Vergleiche Chroniqus de Seb. Blanchart f. 94, Publ. T. 46 p. 151. 
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hier auch jeden aktiven Widerftand verbot, aber dennoch den jtrengiten 

pafjiven Widerftand, Franfreihs Anjprüchen gegenüber, forderte. Auf jein 

Anjtehen erfolgte das Urtheil des Mechelner Großen Rathes vom 25. Juni, 
1681. Diejes Urtheil verbot allen Einwohnern der Grafidaft 

Chiny, jowie deren Anneren und der dazu gehörenden oder 

der davon abhangenden Ortichaften, fowie überhaupt aller 

zu dem Bezirk des Großen Nathes zu Meheln gehörenden 

Drtihaften, auf irgend eine Weile der Erflärung und dem 

Urtheil von Meg zu entiprechen, oder irgend einen andern 

Herricher außer dem Fatholijchen (ſpaniſchen) Könige anzu: 

erfennen und zwar unter der Strafe der Einziehung aller 

Güter und anderer willfürlidher Strafen. !) 

Sp gerechtfertigt an fich diejes Urtheil auch jein mochte, ebenjo un: 

finnig war es aber auch dasjelbe zu erlaffen, weil die Negierung in Luxem— 

burg und Brüfjel entichloffen war, nichts zum Scyuße der Luxemburger 

zu thun, im Falle fie dem Befchle von Mecheln nachkämen, ja ihnen nod) 

verbot, fich ſelbſt zu fchügen. 

Gegen diejes Urtheil wendet ſich nun der Spruch der Meter Ram: 

mer vom 5. April, 1683 und wie jener von Mecheln den Meter 

Spruch vom 21. April, 1681 für aufgehoben erklärte, jo caffirte nun 

die Meger Kammer, den der Mechelner vom 25. Juni 1681, und be 

nutzte, gleihjam zum Hohn, dieje Gelegenheit um zu erklären, was Alles 

als Dependenzen der an Frankreich abgetretenen Gebiete zu betrachten 

jei. Diefes Urtheil lautet: 

ARREST 

DE LA CHAMBRE ROYALE 

establie a Metz. 

LOUIS, par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre: 
Au premier Huissier de la Chambre Royule par Nous establie 

à Metz sur ce requis. Comme ce jourd’huy, veu par nostre dite 

Chambre 

la Requeste presentce par nostre Procureur General : Conte- 

nant qu'il aurait eu avis des Officiers des Prevostez de Longwy, 
de Longuion, Arrancy et Marville, que grand nombre de Posses- 
seurs des Terres, Seigneuries et Fiefs médiats et immediats, de- 
pendans, relevans ou faısant partie des dites Prevostez, negligent 

de satisfaire à nostre Deelaration du 17. Octobre 1680, sous pre- 

1) Das Dispofitiv des Mechelner Urtheils ift im folgenden Meter Urtheil vom 5. 

April, 1683 angeführt. 



texte vray-semblablement, que dans l’Artiele du Traité des Py- 
rendes, par lequel le Roy d’Espagne Nous a ced& la diete Pre- 
vost@ de Marville, les d@pendances n’y sont point exprimees, que 
par l’Arrest de nostre dite Chambre du neuvitme Decembre au 
dit an 1680, qui a deelar& Estain estre de nostre Souverainete, 

il n’est point port@ quels sont les ÖOfhieiers, Vassaux, Habitans 
et Sujets, à qui il est fait deffenses de reconnoitre autre Souve- 
rain que Nous, ny autre Justice par Appel du Baillage dudit 
Estain, que celle de nostre Parlement de Metz : et que par un 
Jugemen?t rendu par les Ofhiciers du Grand-Conseil de Malines du 

vingt einquieme Juin 1681. copie duquel luy a est& mise &s mains, 

deffenses sont faites à tous Habitans de la Comte de Chiny, ap- 
partenances, d@pendances et annexes, et & tous autres du Ressort 

dudit Conseil, de d@ferer en aueune maniere A nostre Deeclaration et 

Arrest de Metz, et de ne reconnoitre autre Souverrain que le Roy 
Catholique, à peine de confiscation de biens et autres arbitraires; 
que cet avis luy a donné lien de eroire qu'il estoit de son devoir, 
pour la conservation de nos droits, non seulement de faire recherche 

des Titres justificatifs de la dependance des dites Prevostez ; 

mais encore d’examiner sur quels motifs et titres le dit Conseil 
de Malines a rendu ledit Jugement, möme s’il a este competent 

de le rendre. 

Que par les Titres qu'il a recouvr£, il est justifie que toutes 
les terres, Seigneuries et Fiefs, qui font partie et sont mouvantes 

des dites Prevostez, sont de toute aneiennete des Fiefs mouvaus 

et faisans partie de Ja Comte ou Duche de Bar, Fief lige de 
nostre Couronne; que le dit Conseil n’a rendu son Jugement du 
vingt-einguiöme Juin, 1681, que sur ce que les Conseillers Fiscau:x 

du dit Conseil luy') ont e.rpose par leus Requeste: 

Qu’en la Chambre par Nous establie en nostre ville 

de Metz, Arrest auroit est@ rendu le vingt-uni&me 

Avril dernier, par lequel le seigneur du Comte de 
Chiny auroit este condamnd de faire ses Reprises et 

rendre en la dite Chambre les foy et hommages a Nous 

düs pour la dite Comté de Chiny, ses appartenances, 
dependances et annexes, dans un mois et quarante 

jours après son aveu et denombrement, A peine de com- 

mise, laquelle seroit censce encourue le dit temps passe, 

sans qu'il fust besoin d’autre Arrest: avec deffenses 

au Comte de Chiny, Vassaux mediats et immediats, 

1) C.-A-d. au Grand conseil de Malines. 
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Öfficiers, Habitans et Sujets de la aite Comte de recon- 

noitre autre Souverain que Nous, ny autre Justice su- 

perieure et en dernier ressort que nostre dite Cour de 
Parlement de Metz, aux peines portces par les Edits et 

Ördonnances du Royaume: 

Que cette proc&dure estant une voye de fait, une 

entreprise et un attentat inexeusable contre les Traitez 

de Paix, une transgression ouverte du droit des Gens 

et de celuy du Roy Catholique,') fonde sur divers titres 

incontestables et signamınent sur la Transaction solen- 

nelle, entre les Deputez des Serenissimes Archidues, «et 
de ceux du Duc de Lorraine et de Bar (le l’an 1603 

duement ratifice de part et d’autre. 

lies dits Conseillers fiseaux auraient requis provisions de 
Justice, en vertu de laquelle l’Arrest «de notre dite Chambre y 

mentionne (qu’ils auroient qualifié Deelaration) fust casse et mis 
au neant avee tout ce qui en döpendoit on estoit ensnivi on qu'au- 

trement il fust pourveu à la conservation du droit du Roy Catho- 

lique, comme seroit trouvd eonvenir: surquoy 

le dit Conseil par le dit Jugement du vingt-ein- 

quieme Juin 1681. auroit easse et mis au neant le 

dit Arrest, et fait deffenses à tous Officiers et Habitans 

de la Comte de Chiny, appartenances, d@pendances et 

annexes, et A tous autres du Ressort dudit Grand Con- 

seil de deferer en aucune maniere au dit Arrest et 
de reconnoistre autre Souverain que le Roy Catholique, 

à peine de confiseation de biens et autres arbitraires. 

Et comme ce Jugement estoit uniquement fonde sur un traite 

arreste entre les Deputez des Archidues, Albert et Isabelle, et 
ceux du Duc de Lorraine et de Bar du douze Juillet 1602, ratifie 

par lesdits Archidues le quatorziöme Fevrier 1603, il estoit difh- 

cile de juger ce qui avait port“ les dit Conseillers Fiscaux à don- 

ner leur Requeste audit Conseil, eongüe aux termes qu'ils l’avoient 

present6e, et les Juges dont ce Conseil est eompose, de rendre 

un Jugement sur la dite Requeste, vü que les dits Archidues 
ayans renonce par le dit Traité aux pretentions qu’ils avoient que 
Stenay, Marville et quelque antres lieux enoncez dans le dit 

Traite, estoient mouvans de leur pretendue Duch€ de Luxembourg, 

pour estre dechargez de ’hommage lige qu'ils devoient aux Dues 

de Bar pour la Comté de Chiny, ses appartenances, dependances 

1; Roy eatholiqgue e.-A.-d. le Roi d’Espagne. 
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et annexes. Les dits Conseillers Fiscaux et Gens du dit Grand- 

Conseil seavoient bien que ce Traite, au lieu de dötruire nos 

droits sur les Terres et Seigneuries enonedes au dit Traite, non 

seulement Nous servoit de titre nouvel et d’aveu et reconnaissance, 
mais encore que le dit Conseil de Malines estoit sans pouvoir ny 
caractere, de connoitre des matieres concernant la Comte de 
Chiny, et autres Terres d@pendantes ou faisant partie du Duche 
de Bar, non obstant les Privileges accordez l’an 1349 par l’Em- 

pereur Charles IV à son cousin Jean, Due de Lotterie, de Bra- 
bant et de Limbourg, pour les dits Duchez et que les dits Pri- 

vileges ayent este confirmez et amplifiez de beaucoup en faveur 
de l’Empereur Charles V par les Estats de l’Eirpire assemblez A 
Ausbourg lan 1548 et &tendus pour tout le Cerele de Bourgogne!) 

et cela d’autant plus que le Privilegium de non appellando ad 
Camaeram, accorde alors par les dits Estats, n’a este nommement 

par eux donnd que pour les Terres du dit Cerele qui estoient 

sujettes à la domination de l’Empire, et n’a pü möme l’estre pour 
les Terres sujettes à nostre Couronne, ainsi que de toute ancien- 
nete et ineontestablement a est@ la Comte ou Duch« de Bar, avee 

toutes ses appartenances, dependances et annexes. Et d’autant 

que les dits Conseillers Fiscaux n’ont pü rien proposer contre les 
Titres »ur lesquels l’Arrest de vingt-unieme Avril 1681 est inter- 
venu et que par le Traite ratifi en 1603 par les archidues, qui 
sert de fondement audit Jugement du Conseil de Malines, ils est 

justifi& que le Comte de Chiny est un Fief lige du Duché de 
Bar; que tout ce dont les Archidues sont convenus avec les Dues 
de Lorraine et de Bar par ledit Traite, n’a pü nuire ny prejudieier 
A nos droits, attendu que le Vassal et le Sujet, ne peuvent nuire 
ny prejudieier au droit de leur Souverain ou Seigneur d ıminant. 

Que par les Titres joints à la dite Requeste et par ce möme 
Trait& de 1603 il paroist 

yue les Prevostez de Longwy, Longuion, Arrancy 

et Mareille, ont est& de toute ancienneté dependantes 

ou fait partie de la Comte au Duch& de Bar et que 
Stenay est aussi de toute anciennet@ Fief mouvant de 
l’Eglise de Verdun et m&me 

que par lVartiele 41. du Trait@ des Pyrendes, con- 

firme par celuy de Nimegue, le Roy d’Espagne est 

1) Le texte de cette transaetion entre ’Empereur Charles Quint et les 

Etats de l’Empire reunis A Augsbourg est reproduit: Recueil des Arrest 

de la Chambre pour la Reunion des dependances, Paris ehez Fred. Leo 
nard, 1691, p. 469—479. 
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eonvenu, que les Places de Thionville, Montmedy et 

Dampeillers, Ville et Prevoste d’Ivoy, Chaurancy le 
Chasteau et la PrevostE de Mareille dans le Luxem- 
bourg, leur Baillages, Chastellenies et d“pendances, 

(ouvernances, Prevostez, Territoires, Doinaines, Seig- 

neuries, appartenances, dependanees et annexes, Nous 

demeureront par ledit Traite de Paix et à nos succes- 
seurs et ayans cause, irrevocablement et à toujours, 

avec les m&mes droits et tous autres qui ont ei-devant 

appartenu au Roy Catholique, encore qu’ils ne soient 
partieulierement enoneez au dit Trait@ de Paix; et 

par l’Artiele 54. du m&me Traite le dit Seigneur R.C. 
est encore eonvenu que tous les Papiers, Lettres et 
Documens eoncernans les Pays, Terres et Seigneuries, 

qui Nous doivent demeurer, seront fournis et delivrez 
de bonne foy dans trois semaines apres que les Rati- 
fieations auront este echangdes, à quoy le dit Seigneur 

R. C. n’a satisfait. 

Requeroit nostre dit Procureur-General, le dit Jugement du 
Conseil de Malines du vingt-einquieme Juin 1681 estre cassé et 

annulle, comme donné par ‚Juges incompetens, sans pouvoir ny 

varactere à cet &gard et par attentat contre nostre autoritd et nos 

droits; Ce faisant, ordonne que l’Arrest de nostre dite Chambre 

du vingt-einquieme Avril 1681. sera execut@ selon sa forme et 
teneur; Enjoint à tous les Offieiers de Justice des lieux de tenir 

la main à l’execution. et & tous les Gouverneurs des Villes et 

Places, Commandans, Lieutenans, Prevost des Maréchaux et tous 

autres de prester ınain-forte: Deffenses A tous nos Sujets de dé— 

ferer au dit Jugement de Malines, ny de reconnoitre autre Justice 
que la nostre à peine de desobeissance, et d’estre punis comme 

infraeteurs & nos Ordres et qu’a la diligence des Substituts sur 

les lieux, l’Arrest qui interviendrait fut lü, publie et affich« dans 
toute l’etendue de la Comte de Chiny et de ses appartenances, 
d&pendances et annexes, ensemble dans cell des Prevostez de 
Marville, Longwy, Longuion, Arraney, avee injonetion ausdits 

Substituts d’y tenir la main et d’en certifier la Chambre au mois 
et que deffenses fussent faites pareillement aux Öfficiers, Vassaux 

et Sujets des dites Prevostez, de reconnoitre autre souverain que 

Nous, ny autre Justice par appel des Jugemens qui seront rendus 

par les Prevosts, que celle de nostre Parlement de Metz, à peine 
de trois mil livres d’amende et d’estre proced& contre cux extra- 
ordinairement suivant la rigueur des ÖOrdonnances ; Enjoint aussi 

— RR 

Zus 



ausdits Officiers, Vassaux et Sujets des dites Prevostez, de satis- 

faire dans le möme delay d’un mois a nostre Deelaration sous 
les peines y contenue. 

Copie dudit Jugement du Grand-Conseil de Ma- 

lines, du vingt-eing Juin 1681. 

Acte en parchemin scell& de trois Sceaux pendans 

de la vente faite par Ferry, Duc de Lorraine, a Henri 

comte de Bar, du Chastel de Longiey, la Chastellenie, 
les Villes, Fiefs et Arriere fiefs, les Gardes, les Rentes, 

les Issues, les Bans, Justices, et toutes les apparte- 

nances et dependanens, le tout estant son propre Her- 

ritage et Fief au dit Comt@ de Bar pour 28000 livres 
de petits tournois du Mardy avant la St-Remy 1292. ') 

Acte en parchemin du m&me jour, mois et an 

scelle d’un grand Sceau, par lequel ledit Due Ferry 

mande aux Seigneurs de Cons, de Mestenbach, d’Os- 
tenges, d’Ansenbourg, de Fontoy, de Merey, d’Audun, 

de Torne, d’Ocbraye, de Gorey, de Sept-Fontaines, de 

Villers, de Mortemard, de Cotne, d’Ametz, de Longwy, 

de Fossez, de Latour, de Soleuvre, de Rodanges, de 

Galdanges, de Treffort, de Messeney, de Luxembourg, 

du Puttange,?) de Vans, de S. Leger, de Cueille) de 

Crunne, de Morfontaine, de Chalanzy et de Kierpes, 

de Spourbee, de Montquentin, de Montmaidier, de Go- 

mery et de Saney, leurs Hoirs et tous autres relevans du 

chasteau et Chastellenie de Longwy, qu’en consequence de 
la vente qu’il a faite a Henry, Comte de Bar, des Chastel 
de Longwy et Chastellenies, les dits Fiefs et Arriere- 
fiefs et de toutes les appartenances dudit Longwy et 

de la Chastellenie, sans rien reserver, de reconnaitre le dit 

Henri, Comte de Bar eomme leur Seigneur et d’entrer 

en son hommage. t) 

Acte en parchemin de l’an 1370 scelle de six 

Sceaux ®endans, par lequel Robert, Duc de Bar et 

1) Cet acte da 30 septembre, 1292 est rest‘ ineonnu A Wurth-Paquet, 

qui ne connait que l’aete qui suit donne en execution du premier. 

2) Pittingen lez Mersch, voir la sesonde note qui suit. 

3) Kayl lez Dudelange. 

4) Le mardy avant la St. Remy 1292 est le 30 septembre. Sur cet acte 
voir D. Calmet. Histoire de la Lorraine T. 3, p 131 et Wurth-Paquet, Pu- 

blieations T. 17, p. 63, n? 138. Wurth-Paquet donnent au nombre des Vassaux 
au lieu de Puttange, c. A d. Pittingen lez Mersch, Puttelange lez Mondorf, 

erronement A notre avis. 
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Madame Marie, Fille du Roy de France, sa loyalle Cam- 

pagne et Espouse, reconnaissent avoir engage à fa- 

eult@ de rachapt a Vinceslaus de Boheme, de Luxem- 
bourg, le Donjon, Chastel, Ville, Forteresse et Chastel- 
lenie de Longwy et de toutes leurs appendances et 

appartenances, pour la somme de dix mille franes, de 
bon or et de juste poids, lesquels il leur a presté, pour 
tirer le dit-Due de Bar des Prisons ou il estoit detenu 
en la Ville de Metz. 

Acte en parchemin, scell& d’un petit Sceau pendant, 

de la dite annee 1370, par lequel Vinceslaus de Bo- 

heme, Due de Luxembourg, reeonnoit que Robert Due 
de Bar et sa femme et leurs Hoirs, peuvent racheter 
le Donjon, Chastel, Ville, Forteresse et Chastelenie de 

Longwy, et des Villes, Emolumens, Revenus et Membres 

y appartenans, contennes &s Lettres de Vendages A 

luy fait, en remboursant les dix mille franes, portez 

et specifiez au Lettres de Vendages, qui se doivent 
payer pour ledit rachapt et outre ce, luy payer ce qui 

n’aura pas este paye des (deux cens soixante neuf 

franes qui luy ont este assignez A recevoir & Marville 

ehacun an, le lendemain de la Nativite S. ‚Jean-Bap- 

tiste, pour supl&ement de ce que le revenu de lengage- 

ment de Longwy, ne s’est point trouvd valoir de re- 

venn annuel mil frans de bon or de juste poids, ainsi 

qu'il Va promis par le dit Vendage. ®ı 

Vidimus en parchemin fait lan 1376 par Gerard 
Collivy de Vivier, Notaire Imperial dans le Diocese 

Treves, d'une Reconnaissancee donnee en 1370 par 
Venceslaus de Boh&me, Due de Luxembourg et sa 

femme, a Robert Due de Bar et sa femme, quil doit 

I) Original aux archives du Gouvernement A Arlon, d’apres Wurth-Paquet. 

(Publications de la Seet. hist. T. 24, p. 119, N° 392.) Wurth-Paquet dans une 

note identifie ces lettres d’engageres avec colles de Longwy, quoique son 

analyse porte que Robert duc ds Bar a vendu au Duc Wenceslas Marville, 

Arency, ville et pravöte de Lunguyon et prövöte d’Etalle et Musson. Y-aurait- 
il deux lettres, l'une lettre d’engagere de Longwy, l’autre lettre de vente 

de Marville ete. et chacune pour «ix mille franes ? L’aete cit# par Wurth- 

;# je 

N: 

Paquet et dont looriginal est A Arlon dit encore que le toat est „vendu 

hereditairement et a toujours“ et ne fait pas inention de la „gräce de 
rachat.*“. L’acte est du 20 juin 1370. 

2; Wuvth-Paquet ignore cet acte qui ne eadre que diffieilement avec 
Vextrait de lV’aete du 20 juin 1370, dound par lui. 

= 
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les acquitter des Fiefs et Aumönes dont sont chargez 

les Chastels, Revenus, Villes et Chastellenies de Long- 
wy, de Marville, d’Arraney, Longuion, d’Estalle et 

du Ban de Musson, lesquels leurs ont este engagez 

par le dit Duc et Duchesse de Bar, ses neveu et niece. ) 

Acte en parchemin du vingt-deuxieme Aoust 1378 
scell& d'un Sceau, par lequel Oulry, Sieur de Fenestranges 
et de Fauquemont, reconnait que le Duc de Luxem- 
bourg et de Brabant, luy ayant mis ès mains les Lettres 

de l’engagement qui luy avoit este fait de la Chastel- 

lenie de Longwy par le Duc de Bar, il est oblig@ de 

rendre le dit engagement aussi tost que le dit Due de 

Bar luy aura rembours€ la somme de ceiug mil huit 
cens quatre-vingt-trois franes de bon or de juste poids 

au coin du Roy de France. ®) 

Copie du Traite arreste le quinzieme ‚Juillet 1602. 
entre les Archidues Albert et Isabelle, Clara, Eugenia 

et eceux du Due de Lorraine et de Bar, ratifie 

par les dits Archidues le quatorzieme Fevrier 1603, 
par lequel les dits Deputez apres estre demeurez d’ac- 
cord entre eux du partage des Terres, Prevostez et 

Chastellenies de Marville, Arraney, Estalle, Ban de 

Musson, eing Villes, S. Ligier, Allanzy et autres lieux 

de bien long-temps demeurez communs, indivis et 
ıneslez entre leurs Maistres, ils sont eonvenus et re- 

eonnus avoir compens‘ les pretentions que les dits 

Archidues avoient que Stenay et les Terres communes 
estoient de la mouvanee du Duché de Luxembourg, 

eontre les pretentions que le Duc de Bar avoit que 
la Comt€ de Chiny estoit un Fief lige et de danger 

rendable a grande et petite force, mouvant du Duche 

de Bar. 

I) Wurth-Paquet, (Publieation de la Seet. hist. T. 24 p. 120) fait men- 

tion de cot acte dans la note au No 592, mais lui donne erronement la date 

de 1376, e-ä.-d. la date du vidimus au lieu de la vraie date 1370 

2) Ulrie, Seigneur de Fenestrange vet son neveu Burchard, fils de Bur- 

chart seigneur de Fonestrange ayant vendu le 4 fevrier 1378 (1377 vieux 

style) a Weneeslas leur chätesu et pays de Schwenecken avee fiefs, et ar- 

riere-fiefs et dependanees avec les engageres de eeux de Ryferscheit, comme 
aussi les villages de Schweich et de Mering pour 26,000 petits florins d'or, 

(Some de laquelle le meme Ulrie donne quittance le lendemain 5 fevrier) 

Ulrie de Fenestrange aura regu les lettros d’engagere de Longwy en dedue- 

tion «du prix d’achat, (voir Publications 24, p. 168 N® 806.) 
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Copie des Privileges accordez par l’Empereur 
Charles IV, en l’an 1349 à son cousin Jean Due de 

Lotterie, de Brabant et de Luxembourg, et Marquis 

du S. Empire. i) Extrait du Livre qui porte pour titre, 

Juris. Publiei Rom. Imperii Germanici, Tomus seeun- 

dus, authore Joanne Limnaeo, lib. 5 chap. 2, seet. 53. 

Copie extraite du möme Livre et chapitre, seetion 

einquante, du Trait« fait entre ’Empereur Charles V. 

et les Estats de l’Empire a Ausbourg le 26. Juin 1548, 

par lequel l’Empereur et les Estat de l'Empire sont conve- 

nus, que les Duchez et Prineipautez nommees dans le dit 
Traite, lesquels eomposent le Cerele de Bourgogne, seront 
protegees par Empire, eonvoquees A toutes les Dictes et 

Assemblees qui s’y tiendront, ausquelles leurs Deputez 
auront voix et seance comme celuy d’Austriche et 
que les dits Duchez et Prineipautez seront exempts en 
premiere instance de la ‚Jurisdietion de l'Empereéur, et 

en tout cas de ceelle de la Chambre Imperiale, sinon 

pour ce qui regarde les Contributions et Aydes de 

’Empire, pour lesquels le dit Cercle sera tenu de con- 
tribuer deux fois autant qu’un Prince Eleeteur du 

Rhin. 
Deux Cartulaires &eerits A la main, de l’an 1582, 

reliez en veau rouge, sur lesquels sont les Armes de Lor- 
yaine, tirez des titres et Papiers des Chambres des 
Comptes de Lorraine et de Bar, qui sont dans la Ci- 

tadelle de Metz; le premier cott&E au dos en lettres 

d’or: Longwy pour le Domaine, et le seeond: Longwy 

pour les Fiefs ; dans lesquels sont transerits les Actes 

ey-devant dattez, concernans l'engagement de Longwy, 

ensemble ceux qui justifient que les Domaines et Fiefs 

enoncez aux Tables &erites au commencement des Car- 
tulaires, font partie ou sont dependans dudit Longwy. 
Scavoir, Acraignes, Ai.r?ı, Almas, Alias, Aınets, Arron- 

ville, Athus, Audun, Ansbourg?, et sa Seigneurie, Aigre- 

1) Cette charte sera bien la m&me dont parle Wurth-Paquet, Publica- 

tions de la Seect. hist. T. 23, p. 44, N® 179: „1349, 1er mars. kal. Mart. 

Datum Trajecti sub Meram: Privilöge de Charles IV, roi des Romains, 

pour le duch® de Brabant, portant que les habitants ne peuvent etre traduits 

devant une justice &trangere. (Chlumeeki, Cod. dipl. Moravie, Brun 1860, 

Analyse, Original aux Archives de Vienne). 

2) Esch s. Süre. 
3) Seigneurie d’Ansembourg. 

Day 



mont, Auxeranges, Abreiller,'; Altsing,®; Baconcourt, 

Baillieus, Barenzy, Battincourt, Bettancourt, Bellefort,>) 

Belelere, Belle, Belmont, Boulenges, Burres, Burry-la- 

Ville, Burry la Forge, Bobanges, Beuveille, Brehain- 

la-Ville, Brehain-la-Cour, Belval,*, Beuvenge,?) Bereein, 

Burringuen,°; Boudrezy, Bonvillers, Ban de Musson, 

Ban de Bambrey, Berehimee-Forge, Cambonne, Cantau- 

bourn, Cessanges,) Charaiges®) Chesmerey, Chassepierre, 

Chastean-Salin, Chastillon, Clabay, Clairemarais, Cosne, 

Cous, Coussemont, Cumont, Urunes, Cussigny, Cutry, 

Clamancy Seigneurie,?) Clairefontaine Abbaye, Chesnois, 

la Claire-Eau, Colmey, Colez, Dieudelanges,'®\ et Domey, 

Dampieourt, Doneourt, Erminiere, Esche sur !’ Alzette, 

Ettré, Eudanges, Everanges, Euvigny, Estaulles, Ethe, 

Flabeuville, Failly, Fillers en Matois, la Folie, la Fre- 

naise, Fresnois la Montagne, Froidefontaine, Fermont, 

Fontoy, Fla.rereillers,'', (iomery, Gohieres Alleuf, Gons- 

perg, ou S. Jean Berron, Gorey, Grandelairy, Grand- 
failly la-Grange, Guilloneourt, Garnich, Grandcour, 

Gondranges'?, Tedbranges'") Habergy, Habersi, Halanzy, 
Havange, Harmeville, Harnoneourt, Haueourt, Helbe- 

ranges, Herceranges, Hierpes, Houequeranges,!* Houdlai- 
mont, Honderanges, Hussigny, Heumont, Huringen,') 

Higny, Han devaut Pierrepont, Han devant Marville, 

Heumont, Ham Annceforge, Hondelanges, Hotlseim, 
Juvilloneourt, S. ‚Jean devant Marville, Joppecourt, 

Kalemback, Kelvede, Aeil,'#, Lalloend duMont S. Mar- 

iin, Leix, Lettrieourt sur Seille, Zievanges,'?) Lignieres, 
1, Abweiler lez Bettembourg. 

2) Altzingen lez Hesperange. 

3} Beaufort. (?) 

4) Belvaux. 

5) Bivange lez Röser. 

6) Burrange lez Dudelange. 

7) Cessingen lez Hollerich. 

8) Bascharage et Hautcharage. 

9) Seigneurie de Ülemeney. 

10) Dudelange. 

11) Flaxweiler, 

12) Gondrange lez Junglinster. 

13) Godbrange lez Junglinster. 

14) Huncheringen lez Bettembourg. 

15) Hivange lez Garnich. 

16) Kayl. 

17) Livange lez Betteinbourg. 
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9) Die 

Longlaville, Longwy, Longuion, Louppe en Woipvre, 

Lucy, Zudlanges!), Larrimont Cense, Lalloeud de Veider- 

vanges, Lerelange,?; les Couvers, la Cavre, longeau, 

la Vaux cense, Malcemai on, Malaviller, Marviller, 

Meix, Menton, Menunude ruindce, Merne, Molevanges, 

Montigny, Moranville, Mortfontaine, Morteaue, Molesne, 

Meulin, Mussey-la-ville, Mexy, Marry, Moineville, la 

Magdeleine,; Messaney Seigneurie, Messenbourg Seig- 

neurie,t; Mesnil, Montquentin, Merey le Chastean, 

Mercy le haut, Mercy le bas, Machtem,’) Meichetorff, 

Micheville, Noel, Nontqueil, Niedercorn, Neudlanges. 

Obanges, Ottanges, Obercorn, Olmen,*; Outru, Ovanges 

Österanges, Piedmont, Pleorre, Praucourt, Perpont, 

Petit Xivry, Pintange Seigneurie,', Pissing,*; Rehon, Ra- 
gecourt, Romain, Aumelanges, Redanges, Podanges, 

Russanges, Roequeranges, Robemont, Remecourt, Roide,?, 

Russonvilliers, Ruette, Ruth, Roxenges, Soleuvre Seig- 

neurie, Sept-Fontaines Seigneurie, S. l.igier Seigneuriv, 
S. Laurent, S. Paneray, S. Remy, Signu, Sarcey ou 

Soffey Fief, Somerey, Schonemberg,'®; Senelles Moulin, 

Sivry le trane, Sonne, Sorbey, Sufflanges,''; Sanem, 

Schrassig, Schouveillers, Settanges, Tallencourt, Tier- 

eelet, Tiequenem, Thil, Turpanges, Tonnelezprez, 

Tour en A dennes, Tuttanges, Tuvigny, Tressanges, 

Tifferdange,'?; Tettange, Tumechet, Vas, Vaudrevanges, 

Udenges,'?; Veltz,'*, Vimerange, Watsin, Winquerich, >) 

Villeru, Ville, Viller-le-Montagne, Viller la Chevre, Viller 

le rond, Ville au Val Sainte-Marie, Vaux, Warnimont, 

Villette, Ugny, Vieil, Vertou, Vans Seigneurie, Wache- 

1) Leudlange. 

2) Lövelange lez Beeckerich. 
3) Lamadelaine lez Rodange. 

4) Seigneurie de Meisembourg. 

5) Machthum lez Grevenmacher, 

6) Olm lez Kehlen, 

7) Seigneurie de Pittange lez Mersch. 

8) Pissingen lez Bettingen =». M. 
9) Rödtchen., (?) 

10) Schönberg lez Kehlen. 
11) Schiflange. 

12) Differdange. 

13) Udingen lez Mersch. 

14) Larochette. 

15) Wickerange lez Pontpierre. 
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mont, Updenges, Uneville, Villers sur Semoy, Wigny 
et Zelanges. 

Lettres d’invertitures accorddes par les En'pereurs 
aux Evöques de Verdun es anndes 1156, 1299, 1502, 

1531, 1545, 1548, 1563, 1566 et 1582, des Chäteaux 

et Chastellenies de Clermeont, Stenay, Dun, Vienne,') 

Varenne, et plusieurs autres lieux plus amplement ex- 
primez dans les dites Lettres. 

Arrest de nostre Chambre Royale du dixieme 
Decembre 1680 portant r&union de la Ville d’Estain 

de son Ban, et toutes les d“pendances & l’Eglise de la 
Magdeleine de Verdun ; 

Celuy du vingt-unieme Avril 1681 par lequel le 
pretendu de Seigneur du Comte de Chiny est con- 
damn: de faire ses reprises et rendre les foy et hom- 
mages a Nous düs par la dite Comte, ses apparte- 

nances, dependances et annexes, dans un mois, et 

quaranie jours apres son aveu et denombrement, & 
peine de Commise. 

Oüy le Rapport de M. Pierre Cogney, Commissaire a ce de- 
pute. Tout Considere, Nostre Dit Chambre a casse et annulle 

le dit ‚Jugement du Grand Conseil de Malines, du vingt-ein- 

quieme Juin 1681, comme donné par des Juges incompetens, sans 

pouvoir ni earactere à cet @gard, et par attentat A nostre souve- 

rainete et droits sur le Comtd de Chiny. Ordonne que l’A rest 
de la dite Chambre du vingt-unieme Avril 1681 sera exeeutd se- 

lon sa forme et teneur ; enjoint A tous les Officiers de Justice du 

dit Comté, ses appartenances, dépendances et annexes d’y tenir 

la main: et & tous les Gouverneurs des Villes et Places, Com- 

mandans, Lieutenans, Prevost des Marcchaux et tous autres de 

prester mainforte. Fait inhibitions et deflenses à toutes personnes, 
dudit Comte, de quelle qualit@ et condition qu’elles soient, de dé— 
ferer au dit Jugement de Malines, ny de reconnoitre autre Justice 

superieure que notre Parlement de Metz, à peine de desobeissance 

et d’ötre punis comme infraeteurs de nos Ordres. Ordonne que le 
present Arrest sera lü, public et affiche dans toute l’etendue de 
la Comte de Chiny et de ses apparten ınces, dependances et 

annexes, et dans les Prevostez de Marville, Longwy, Longuion et 

Arraney, à la diligence des Substituts de nostre Procureur (ie- 

neral, qui seronit tenus d’en certifier la Chambre au mois. Fait 

1) Vianden, d’apres lez Arrest de ja Chambre de Reunion. 
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deffenses aussi aux Öfficiers, Vassaux et Sujets des dites Prevostez, 

de reconnoitre autre Souverain que Nous, ny autre Justice Sou- 
veraine par Appel que nostre dit Parlement de Metz, à peine 

d’estre proced& contre eux suivant la rigueur des Ordonnances. 
Enjoint aux dits Officiers, Vassaux et Sujets de satisfaire dans 

le mois A nostre Deelaration du dix-septiöme Octobre 1680,') sous 

les peines y contenues. Si te mandons, ä la Requeste de nostre 
dit Proeureur General, mettre le present Arrest à executivun et 

faire pour ce tous exploits, commandemens et contraintes neces- 
saires; de ce faire te donnons pouvoir. Donne à Metz en uostre 
dite Chambre Royale, le einquieme jour d’Avril l’an de Grace 
1683 et de nostre Regne le quaranticme. Collationne et signe, 

par la Chambre, Le Febvre et scell&.®) 

Als das vorftehende Urtheil der Neunionstammer amd. April 1683 

geiprochen wurde, war das ganze Derzogthum Luxemburg, mit Ausnahme der 

Stadt uud einiger Dörfer, jchon jeit beinahe zwei Jahre von Frankreich 

im Befig genommen und wohl alle Xehensträger hatten, die durch Urtheit 

der Meunionsfammer vom 1. Dezember 1680, geforderten Erklärung ab» 

gegeben. 3; Es wäre aud) umbegreiflich, angefichts des ftrammen Bor: 

gehens der Franzoſen, man vergleiche nur den Erlaß vom 29. Mai 

1681,*) wenn dem nicht jo wäre. In Folge deilen kann es aber auch 

nicht den Thatjachen entiprechen, wenn, laut angezogenem Urtheil vom 

5. April 1685, der Generalprofurator erflärt, eine große Zahl Inhaber 

1) Deelaration qui ordonne que toutes les villes Communaut6s et Vassanx 

mediats et immediats, Ecelesiastiques #t Seculiers des Trois Evéchés de Metz, 

Toul et Verdun, seront tenus de faire leurs reprises foy et homimage de ce 
qu'ils en tiennent «ans deux mois, A peine de commise, (Recueil des Arrust 

de la Chambre pour la Reunion des dependances, p. 174.) 
2) Recueil des Arrest de la Chambre pour la Reunion des dependances, 

Paris chez Fred. Leonard, 1691, p. 318 -329. 

3) Die Belege fiche weiter unten: 5 11. Franfreic und die Baffalen des Herzog: 

thums Yuremburg. 

4) „Donu& a Metz en nostre dite Chambre le vingt-neuvitme jour de 

„may, lan de grace mil six cent quatre-vingt-un, et de nostre r&gne le 

„trente-huitieme.“ Colleetion des ordonnances aux archives du Gouvernement 

à Luxembourg. Außer diefer, für Yuremburg im befondern, erlaffenen Verordnung, 

vergleiche man die ftrengen Beſtimmungen der für alle, durd die Reunionskammern 

mit Frankreich vereinigten Yänder, geltenden Erlaffe: Arrest du Conseil d’Estat du 

Roy, donné & St. Omer le 24, de Juillet 1680 (Recueil des Arrest de la 

Chambre pour la Reunion des dependances p. 153); Deelaration du Roy, 

donn« A Versailles le 17. d’Octobre 1680. (Reeueil des Arrest p. 174). Arrest 

de la Chambre Royale de Metz, du 16. Janvier 1681 portant permission au 

Procureur General! d’icelle de faire saisir les revenus des Vassaux qui n'ont 
pas fait leurs reprises. (Recueil des Arrost p. 215); Arrost de la Chambre 

Royale de Metz du 13e Mars, 1681. (Recueil des Arrests p. 314.) 



vom Ländereien, Herrichaften, Zehen und Sinterlehen, abhangend, oder 

rührend von den Propſteien Yongwy, Yonguion, Arranzy und Marville, 

hätten es unterlafien, die geforderten Erflürungen abzugeben, weßhalb 

er den Antrag Stelle, das Urtheil des Großen Nathes von Mecheln vom 

25. Juni, 1681 aufzuheben und die Dependenzen der vier Probiteien 

genaner zu bezeichnen. Die eigentliche Urjache wird alſo anderswo zu 

juchen jein und man wird nicht fehlgeben, wenn man annimmt, daß 

Ludwig XIV. der nun den Augenblick für gefommen glaubte, energiicher 

gegen die Stadt Yuremburg ſelbſt vorzugehen, es für angebracht hielte, die 

vollzogene IThatjache, die Annerion des Luxemburger Landes, vor den 

Augen Europas beſſer zu rechtfertigen als das bis dahin geichehen ; 

denn die Gründe, welche die Urtheile vom 24. Oftober 1680 und vom 

21. April 1681 ftügen jollten, waren dod allzu durdhicheinend und die 

Ausdehnung weldie man der Grafichaft Ehiny gegeben, gradezu lücher: 

lich. Dieſe Nechtfertigung jollte das angezogene Urtheil geben, derhalb 

wird die Beweisführung auch wirklich verfucht und werden neue Urkun— 

den vorgebrad)t. 

Der Gedankengang it kurz folgender : Nach den gemeinen Yands: 

bräuchen von Bar und Luxemburg-Chiny find die Mechte des Lehens— 

herrn, jowohl wie jene der Vaſſalen, unverjährbar ; 

num aber war die Grafichaft, bezichungsweile das Perzogtum 

Bar ftets ein von der von Frankreich rührendes Lehen, 

jomit aljo eritens auch die von Bar rührende Grafichaft Chiny, 

aljo umfaßt der durch die Urkunde von 1349 und 1548 gezogene 

Wirfungstreis des Micchelner Großen Nathes nicht das Herzogthum, 

Chiny, 

alſo iſt der Mechelner Große Rath zum Erlaſſe des Urtheils vom 

25. Juni unzuſtändig, deſſen Urtheil ſelbſt aber hinfällig; 

zweitens iſt die Propſtei Longwy ein Beſtandtheil des Herzogtums 

Bar, alſo alles von Yongwy rührende ein unverjährbarer Beſtandtheil 

diejes Herzogtums und jomit der Krone von Frankreich. 

Da der Oberſatz, daß die Rechte der Lehensherrn unverjährbar find, 

wirklich in den, jehon im Urtheil von Chiny, angezogenen Artikeln der 

Landsbräuche ausgeiprochen tt, jo wäre der Beweis als erbracht zu er: 

klären, wenn der Unterjag bewiejen wäre, daß Bar zu allen Zeiten ein 

Lehen der franzöfiihen Krone gewejen. 

Würden nun Jahrhunderte alte franzöſiſche Anſprüche als That: 

jachen gelten, jo wäre der Beweis wirklich erbradht, denn jeit dem frühe: 

ften Mittelalter juchte Frankreich jeine Rechte auf Bar geltend zu machen, 

wann es nur konnte 

Schon Ludwig IX., der Heilige, nennt in feinem Schiedsjpruche 
zwijchen dem Yuremburger Grafen Heinrich dem Blonden und dem 
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Grafen Theobald von Bar, legteren Th. comes barri fidelis noster wäh: 

rend der Xuremburger das Beiwort dilectus erhält.) Im Jahre 
1301 ließ ſich Philipp der Schöne König von Franfreich, nachdem 

er dem deutſchen Reiche Tonl weggenommen, von Bar huldigen. 

Während der Wirren des dreißigjährigen Krieges boten Frank— 

reichs Anſprüche auf die Lehensherrlichkeit über Bar, dem franzöſiſchen 

Kanzler Richelieu eine bequeme Handhabe zu jeinem Vorgehen gegen das 

dentiche Reich: Auf Anftehen Richelieu's verfügte am 13. Juli, 1633 

das Barifer Parlament die Beichlagnahme des Herzogthums Bar gegen 

den von auf deuticher Seite ftehenden Herzogen Karl von Lothringen, 

denn Karl von KXothringen habe für diejes alte Lehen 

Sranfreih noch nicht gehuldigt.®) 

Die bei Gelegenheit des Borgehens Richelien's gegen Xothringen- 

Bar geführten Unterhandlung haben noch das bemerfenswerthe, daß fie 

beweijen, daß Richelien der eigentliche Vater des Reunionsgedanken it. 

Denn bei diefer Gelegenheit äußerte ſich Richelieu gegenüber dem Car: 

dinal Nikolaus von Lothringen, das römiſche Weich habe fein 

Necht auf Xothringen, dies jei cin Xehen der Krone von 

Frankreich, der König werde das alte Reich in feiner gans 

zen Größe wiederherftellten, d. bh. das alte Auftrafien mit 

D 

Franfreich vereinigen. Dieſem Plane hatten Nichelien’s, Geſchichts⸗ 

gelehrte, Peter Dupui und Peter Godefroi durch ihre Werfe „Traite des 

droits du Roi tres-chretien, Traite touchant les «droits du Roy, 

und Recherche des droits du Roi, längſt vorgearbeitet. ®) 

Doch alle dieſe Anſprüche Frankreichs entkräftet die einfache That- 

jache, daß Bar jowohl wie Lothringen immer als Xchen vom deutjchen 

Neiche getragen wurden und daß beide immer Sig und Stimme im 

deutſchen Neichstage hatten, aljo integrierender Beſtandtheil Deutſchlands, 

nicht aber Franfreichs, waren. Der Graf, bejiehungsweije der Herzog von 

Bar mochte für irgend ein anderes Lehen Vaſſal von Frankreich jein, 

Bar jelbjt aber war nie, ebenjowenig wie Kothriugen, ein Lehen Frank— 

reich's. 

Was alſo zu beweiſen geweſen wäre, daß Bar immer ein Lehen 

von Frankreich war, dafür wird in dem Urtheil der Reunionskammer 

auch nicht ein Schein eines Beweiſes erbradt, ja nicht einmal zu er: 

bringen verjucht. Iſt aber Bar nicht Lehen von Franfreich, dann fallen 

alle anderen, aus den vorgebrachten Urkunden gezogenen Schlüſſe. Denn 

1) Urkunde vom Monat September 1268, abgedrudt: Wurth-Paquet. Publieca- 

tions de la Sect. hist. T. 14, p. 117, No 373. 
2) Weiß, Weltgeſchichte, B. 6, ©. 55. 

3) Weiß, Weltgeichichte, B. 9, S. 332. 

4) Ebendajelbft, S. 333. 
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dann hat der Reichstagsbeſchluß von 1548 auch Geltung für Chiny 

und der Große Rath von Mecheln war zuftändig, in der chinenjer An: 

gelegenheit jein Urtheil zu fällen. 

Dann waren der Herzoge von Bar und die Erzherzoge Albert und 

Iſabella, beide Bartheien als Bajallen des deutichen Neiches, vollberechtigt, 

in betreff des Meichslehens Chiny, den Vertrag von 1602 abzuichließen. 

Das Urtheil der Reuniosfammer Ehiny betreffend aljo mit Recht vom 

Mechelner Großen Rathe vernichtet worden. 

Unterjucht man den auf die Dependenzen von Longwy und Berdun 

bezüglichen Theil des Urtheils der Reunionskammer, jo ift zu bemerken, 

daß die angezogenen Urfunden beweijen, daß die Probjtei Longwy ein 

Theil von Bar jei, was nie von jemanden beftritten wurde, fie beweiien 

aber nicht im geringften, daß alle die Ortichaften welche als Lehen und 

Beftandtheile diefer Probjtei aufgeführt werden, Lehen in dem Sinne 

wären, daß fie, auc) alles andere dem Entgegenftehenden zugegeben, Die 

Befigergreifung durch Frankreich rechtfertigen wirrden. Das Gegentheil 

aber jteht feit, wenn aud 3. B. die Herren von Anjenburg und die von 

Simmern Bajallen von Xongwy waren, wie jie auch joldhe von Trier 

waren,!) Vaſallen im eigentlichen Sinne waren fie aber nur von Lu— 

remburg, und was von diejen beiden gilt, könnte von allen anderen 

urkundlich belegt werden. 

Den franzöſiſchen Kronjuriften paffirt übrigens in der die Dependenzen 

von Longwy betreffenden Beweisführung das Unglüd, daf fie mehr bewei- 
jen, als fie jelbjt zu beanjpruchen wagten. In der Weihe der Lehen von 

Longwy fteht nämlich auch Yuremburg jelbit, auf das fie doch nie 

ein hiftorijches Necht beanipruchten. Selbe belegen damit eben die Falſch— 

heit ihrer Beweisführung. 

Dieje Unterjuchung des legten Urtheils der Reunionskammer führt 

aljo zu demjelben Schluffe, wie die der beiden erften. Die franzdjiichen 

Kronjuriften der Reunioskammern waren im jchlechten Glauben (de mau- 

vaise fei) als fie ihre auf Trugichlüffe aufgebauten Urtheile erließen. 

Fortſetzung Folgt.) 

1) Ein Anfenburg wurde 3.8. Vaſſal von Zrier am 2. Oftober 1334, aber für 

das Schloß Smydeburg in der Mainzer Diocefe. (Publieations de la Seet. hist,. T. 

20. p. 13, N? 1934.) Thomas von Simmern ward Baſſal von Trier am 21. Oltober 

1327 für feine Vefigungen zu Calmus bei Simmern. (Publication? de la Seet. 

hist. T. 19, p, 53, Ne 728), während Johann von Simmern im November 1233 

anerlannte, daß er feinen Theil an Schloß und Herrichaft Simmern als Lehen von 

Luremburg trage. 
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Litterarifche Movitäten, 

Bassing Thevd. Fremdenführer für Bianden und Umgebung. Mit 3 Illuſtrationen 

und einer topographifchen Karte und einem Beitrag über die Flora 

Viandens und der Umgegend. Luxemburg. Joſeph Beffort. 1898. 

NB. Hr. Dr. Edmund Klein, Profeſſor zu Diekirch, ift der Autor ber 

Biandener Flora. 

Bericht über das acdhtzehnjährige Wirken des „Yuremburger Sterbelaffe-Bereins.“ 

Gegründet den 8. Februar 1880. Staatlid) anerfannt den 6. März 1898. 

Yuremburg. Yeo Bück. 1898. 

Dr. Biwer A. Anweifung zur Klärung der blauftichigen Branntweine. Fir Brennes 

reibefiger bearbeitet. Qurembirg. 2. Bück. 1898. Mit einer Tabelle, 

Duchscher Andreas. Eiſenhütte Weder. Wohlfahrtseinrichtungen. Reglemente. Die: 
fir). (Nachf.) Juſtin Schroell. 1808. 

Exposition des Beaux-Arts organisdce par le Cercle artistique de Luxembourg, 
sous le haut patronage de S. A. R. Madame la Grande’'Duchesse. 

ler—15 septembre 1898. Luxembourg Th. (Emile) Schrell. 

(1898). 

Dr. Feltgen Ernest. Populäre Darftellung des heutigen Standpumftes der Vehre 

über die Thätigfeiten des Nerveniyftems. Yırremburg. PB. Worr& Mertens 

1898. — Mit einer Tafel. 

Idem. Janet's Werte über Ameifentunde. Kurze Notizen. Ibid. (1898). 

Diefe beiden Broſchüren find Separatabdrüde aus der „Fauna“. 

Grob Jacques. Pierre-Ernest, Prinee et Comte de Mansfelt. Son testament, 
ea chapelle sepulchrale et sa famille. Extrait de la publication 

„Ons Hemocht“, Organe de la Soeiet* historique, littöraire et 

artistique du Grand-Duch® de Luxembourg. P. Worr&-Mertens. 

1898. 
Avec 2 portraits de Pierre-Ernest de Mansfelt. 

Hemmen Nicol. Zur Fürforge für die Idioten. Bortrag gebalten in den Haupt: 

Vehrerfonferenzen des Jahres 1897. Scparat:Abdrud aus „Yuremburger 

Schulbote*. Luxemburg. Leo Büd. 1898, 

Dr. Keiffer ‚Jules. Pröcis des decouvertes archsologiques faites dans le 

Grand-Duch® de Luxembourg de 1845 a 1897. I et II. Paris Ern. 

Leroux. 1898. (Extrait de la „Revus archéologique“ de Paris.) 

Kellen Tony. Städtebilder und Yandfchaften aus aller Welt. Herausg.: Karl P. 

Geuter, — Yuremburg. Führer durch Stadt und Land. Mit (11) Ab- 

bildungen und einem Plane der Stadt Yuremburg. Darınftadt. Städte: 

bilder-Berlag Karl PB. Geuter 1898. 

Idem. ®emeinnütiger Ratgeber, Praktiſches Wochenblatt für Haus und Küche, Ge 

fundheitspflege, Yand- und Forſtwirthſchaft, Gartenbau, Tierzucht, insbe- 

fondere Bogel» und Geflügelzucht, Bienenzucht, Ziegen: und Kaninden- 

zucht u. ſ. w., Tierſchutz, Sport, Gewerbe und Fnduftrie u. ſ, w. Ber: 

lag von FFredebeul und Koenen. Eſſen (Ruhr). 

Wöchentlic in 16 Großquartfeiten erfcheinende Zeitfchrift. Ar. 1 ift 

datirt vom 1. Oftober 1848, 
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Koeniy Alex. St Donatus-Büchlein. Vollftändiges Andachtsbuch zur Verehrung des 

beil Martyrers Donatus, Schutzpatrons gegen Blitz und Ungewitter. 

Mit kirchlicher Approbation. Münfter i. W. 189%. Berlag der Alfonfus- 

Buchhandlung. (R. Oftendorff.) Dit Chromo-Zitelbild. 

Mygr. Koppes Joh. Jos. Biſchöfliche Anweiſungen zur Ausführung des Primär: 

Schulgefetes von 1898 nebft den Gefegesterten und den reglementarifchen 

Beſtimmungen, welche für die geiftlichen Meitglieder ber Lokallommiſſio— 

nen nod; Geltung haben. Aus dem „Kirchlichen Anzeiger“. Yuremburg. 

St. Paulus-Geſellſchaft 1898. 

Lefurt Alfred. La forteresse de Luxembourg d’apres des documents inédits. 

1684 — 1867. Luxembourg. P. Worre-Mertens. 1898. (Extrait de 

„Ons Hemescht“ 1898). Avee 3 plans et 2 vues de Luxembourg. 
Luxemburger Marienkalender für das Jahr 1899. (Gegr. von Dr. 3. B. Fal- 

lize). Dreiundzwanzigfter Jahrgang. Yırremburg. St. Paulus-Geſellſchaft. 

(1898). Mit vielen Nlluftrationen von Michel Engels. 

Programm der Allgemeinen Staats-Handwerkerfchule in Yuremburg. Studienjahr 

1897 — 98 ımd Lehrplan für das Fahr 1898 -99. Yuremburg-Babnbof. 

Bourg=Bourger. 1898. 

Rapide (La), Velo- et automobile-elub luxembourgeois, fondé le 12 juin 189%. 

Souvenir de la föte organisce par „la Rapide“ dans les rochera 
du „Bock“ lors du Congres international de tourisme de Lu 

xembourg. Dédié & M.M. les délégués du Congrös. 3 noüt 1898. 

Luxembourg. Léon Bück. 1898. 

Aveec trois gravures. 

Revisiom generale du cadastre 1898. Prineipes d’ovalnation. Luxembourg. 

Ch. Praum. 1898. 

Dr. Schwickert J. Jos. (Quaestiones ad carminis Pindariei Olympiei emen- 

dationem speetantes atque explanationem. (Extrait du „Compte- 

rendu du 4me Congres scientifique international des Catholiques 

tenu a Fribourg (Suisse) du 16 au 20 aoüt 1897). Fribourg 

(Suisse), Imprimerie et Librairie de 1’Oeuvre de Saint-Paul, 

1898, 

Servais Felix. Boutade sur I» conte de M&lusine. Luxembourg. L&on Bück. 

(1898.) 
Poösie en vers francais. 

Stomps Guill. Letzeburger Lidderboch. 95 Lidder gesammelt an erausgin. 

Verlag an Egentom fum Guill. Stomps. Druck von C. G. Röder, 

Leipzig. 1898, 
Wagner Jean Philippe. Le mouvement syndical et les plantations fruitieres 

sur les routes «dans le Luxembourg. Conference faite A l’Assem- 

blce gendrale de la Soeiste d’agrieulture et du Syndicat agricole 

de Meaux, le 9 oetobre 1897, avee de nombreuses planches et 

pieces A l’appui. Paris. Bourse de eomıneree. 1898. 
Zorn Wilhelm. Der Yuremburger Klöppeltrieg. Geſchichte der Erhebung des luxem— 

burger Volkes gegen die Gewaltherrichaft der franzöfiihen Revolution 

von 1792-—1799, Yuremburg. St. Paulus-Geſellſchaft. 1898. 

uremburg. — Drud von p. WorréMertens, Gerichtshofſtraße 
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Johann der Blinde, 

Auf Crecys goldnen Sluren, wo Erntefülle wintt, 
Die Ühre ſchwer beladen zur heißen Erde fintt, 
Zwei Wetterwolfen wälzen von Norden ſich und Süd; 
Ihr ichwarzer Höllenrahen Tod und Derderben fprüht. 



KISS 

r 

[RS 

Mars fchien erboft. Er zürnte dem langen Streit und Fank, 
Der Erde will er ipenden den letzten Kiebestranf; 
Walhallas Räume ftroßen von Helden jeltner Art, 
Don Britten und von Franken, die hier Odin gepaart. 

Denn hundert Jahre wüten wie Geißel Spieß und Schwert, 
Und ihre Speife waren viel Taufend Mann und Pferd, 
Und nun zum blut'gen Strauße lockt wieder Hörnerichall. — 
Wer zählt im weiten Kranze die ftolzen Ritter all? 

Da ftehen fie zufammen: ein holder Blütenftrauß! 

Ein Herz und eine Seele; ein wahres Eifenhaus! 

Wie ihre Augen fprüben, fo fe, in Blißesglut, 
Und durch den Panzer jubelt das Herz voll Kampfesmut. 

Und wo es heit: Sich einen zum Kampf nah Ehr’ u. Pflicht, 
Fehlt auch die Ritterperle, Johann der Blinde, nicht; 
Denn ob fein Haar aud filbern, u. ob jein Auge blind, 
Doc; Jugendmut und Srifche dem Held geblieben find. 

Dort hält er auf dem Roſſe u. lauſcht dem Schlachttumult, 
Dem Klang, bei dem fo häufig er mit dem Tod gebuhlt; 
Und wie die Schwerter Plingen, erwacht der alte Geift, 

Mit Macht das dumpfe Tofen ihn fort zum Kampfe reißt. 

„Genoſſen!“ ruft er gellend, „wie fteht es? Hör’ ich redyt ?* — 

„Die Brüder müſſen weichen!” — „Binab zu dem Gefecht! 

„Hinein auf Tod und Leben!” — Und wie ein Rieſe recht 
Das Schwert er auf zum Schwure; die Ritter ſteh'n erfchredt. 

„Soll ich hier müßig halten ? Auf denn! Was zagt ihr noch ? 
„Wer nicht will mit mir ftreiten, der wie ein Bube log, 

„Als er mir Treu geihworen! Wohlauf zum Kampf zum Sieg! 

„Und wer erbleicht im Felde, dei Tod ift ritterlich ! 

Nicht rühme je der Britte mit Stolz und Dünkel ſich, 

„Daß Böhmens blinder König vor feinem Schwerte wich!” — 
Ach! wär die Macht des Feindes vereint in einem Mann, 
Das gäb’ ein Iuftig Fechten für unfern Held Johann! 

Der Ritter Mönch von Bafel, von Klingenberg der Aar, 
Don Mieyienburg der Löwe, unbändig in Gefahr, 
Und mancher and’re tapfre, erprobte Nittersmann, 
Da: Roß des Königs binden fie ihren Nofjen an. 

Und mit der Lofung: Praga! fprengt fort mit Sturmesmacht, 

Derderben um fich jchleudernd, der Haufen in die Schlacht. 
Sur Erntezeit jo ftürzen die Halme hin im Seld, 
Wie da die Feinde finfen, gefällt vom blinden Held! 
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Doc; bald erlahmt der Löwe, der Feinde find zu viel, 
Don feinen treuen Freunden der letzte eben fiel; 

Da finft auch er vom Sattel, durchbohrt von Feindeshand, 
Und feine fchöne Seele dem Keibe ſich entwand. 

Guill. Lamesch. 

Beitrag zur Gefchichte 

des Schloffes und der Herrſchaft Lalkenftein.') 
Bon Theodor Bassing, Semeindefefretär der Stadt VBianden. 

Traurend dent’ ich, was vor grauen Fahren 

Diefe morfchen Ueberrefte waren : 

Ein bethürmtes Schloß, voll Majeftät, 
Auf des Berges Felſenſtirn erhöht ! 

Matthifon. 

Wo der Ourfluß in feinem untern Laufe oberhalb des Dörfchens 

Bivels in großer Krümmung einen ziemlich hohen und breiten Berg— 

rücden umfließt, da erheben fi), ungefähr in der Mitte diefer Krümmung, 

auf jäh auffteigenden FFelskegel, von Poeſie und Romantik umjponnen, 

bie Ruinen des Scloffes der Herren von Falkenſtein. 

Einſt wohl mag diejes jo intereffante nnd durch feine Lage gewiß 

auch jehr wichtige Bergihloß für uneinnehmbar gegolten haben ; heute 

aber ijt die einft jo jchöne Nitterburg, das moderne Schloß ausgenom- 

men, welches die Stelle der ehemaligen Dienjtwohnungen im Burghofe 

einnimmt, nur mehr eine vollitändige Ruine, die hohläugig aus dem 

Waldesgrün in die lebensfriiche Gegend fchaut, wie ein Todtenjchädel 
auf die Blumen des Kirchhofs. 

Nicht durdy Alter und Banfälligkeit ift Schloß Falkenſtein das 

geworden was es jeßt ift, denn die Gejchichte Ichrt uns, daß es ber 

Berftörungswuth des länderfüchtigen Franzoſenkönigs Ludwigs XIV. 

1679 zum Opfer fiel. Gegen alles Völkerrecht ließ diejer König feine 

Heere in unjer Land rüden, und nachdem fie es in ihrer Gewalt hat- 

ten, befahl er, damit fein Feind Frankreichs mehr am deffen Grenzen 

Hinterhalt und Schu finden könnte, dajelbjt alle Städte, Schlöffer und 

überhaupt alle befejtigten Plätze durch Niederreigen und Brand ber 
Erde gleich zu machen. So fielen außer der Burg Falfenftein in hie- 

1) „Fallenſtein“ wird in Urkunden des Mittelalters auch Falconis-petrae, Fal- 

conispetre, Falconpierre genannt. 
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figer Gegend 1679 der Zerftärungswuth Ludwig’ zum Opfer die 

Burgen Stolzemburg, Brandenburg und die Riugmauer um VBianden. 

Die erften Nachrichten von Falkenstein geben feine Kunde davon, 

Wer die Burg erbaut. Auch über die Abftammung der Herren von 

Falkenſtein läßt fich nichts urkundlich Gewijfes jagen. In hohem Grade 

wahrjcheinlich ift jedoch, daR die Herren von FFalfenftein ihre Abjtanı- 

mung von den mächtigen Grafen von Bianden herleiten, deren Gejchlecht 

ſich Schon zur Zeit des Königs Childebert, im Jahre TIL, urkundlich 

nachweiſen läßt. 

Wir dürfen ung nämlich die Grafichaft Vianden wie fie vor dem 
135. Jahrhundert bejtanden hat, Feineswegs in dem Umfange denken wie 

die jpätere Grafichaft, denn die uriprüngliche Grafichaft hatte eine zwei 

bis drei mal größere Ausdehnung als die fpätere.. Als nämlich jene 

Zeiten famen, im welchen die gräflide Macht und zugleich das gräfliche 

Vermögen in Folge der Erbtheilung zeriplittert wurde, da theilte man 

das Stammvermögen, um Theile davon den jüngeren erbberechtigten 

Söhnen als Erbgut zu überlafien. Die jo abgejweigten Gebietsjtreden 

blieben aber immerfort ein Lehn der Grafſchaft Vianden und die Zehn: 

träger derjelben Bajallen der Grafen von Bianden, weldyen fie in 

Kriegszeiten Fehdefolge leiften mußten. 

Wir wiffen num aus der Gejchichte, daß die chemaligen Herrſchaf— 

ten Brandenburg, ') deren erjter Herrſcher 1150 Gottfried, der 

jüngere Sohn des Grafen Friedrid I. von Vianden, wurde, Elerf,?) 

als deren Gründer Gerhard, ein Bruder des nämlichen Grafen Fried- 

rich I. von Bianden, befannt ift, Stolzemburg?) und Dasburg®) 

uriprünglid) einen Beftandtheil der Biandener Grafichaft gebildet haben. 

Bon diejen vier ans der Grafſchaft Bianden hervorgegangenen Herrſchaften 

und dem Gebiete der Stadt und Grafſchaft Vianden zu allen Seiten hin 

eingejchlofjen, lag die Herrſchaft FFalfenftein, zu welcher bis zur franzö- 

fiichen Revolution Unter-Eiſenbach, Falkenſtein und zum Theil Bivels >), 

1) Bertholet, hist. ecel. et eiv. du Duch& de Luxembourg et Comté de 

Chiny, III, ant. vol. XLIII. — Dr. Neyen, hist. de Vianden, p. 70. — Bsersch, 

Eiflia illustrata, 1, 2. Abthl., p. D58. 

2) Beyer, Urfundenbud), I, 532, 542. — Ibid. TI, 685, 688, 

3) Essai etymologique sur les noms de lieux du Luxembourg germanique 

par M. de la Fontaine, aneien Gouverneur da Grand-Ducht de Luxembourg, 
II, p. 53. 

4) Bgl. Cap. XXIX des Registrum bonorum Eeelesie Prumiensis (1222) 

von Erabt Cäſarius von Heifterbad. Ein Abdrud der Urkunde ſteht im dem mittel» 

rheinischen Urkundenbuch des Herrn Archivrath 9. Beyer von Coblenz, I, 142—201. 

5) Bivels (Beivels, Beifels, Beuilis, Beuelis, Bieuelis, Byueltz, Byveltz) 

ift der Stammfiß der Junker (Kappen) von Bivels, die im Schilde T nad h. r. 

fchauende Bruftbilder führten. Dieſes Geſchlecht iſt zu ımterfcheiden von denen von 
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jpäter auch ein Theil von Longsdorf !) gehörten, aljo inmitten der ur- 

jprünglichen Grafichaft Vianden. 

Diefe ihre Lage inmitten eines großen Gebietes, von dem man 

weiß, daß es vor der Erbtheilung nur von den Grafen von Vianden 

beherricht wurde, ift für mich ein Beweis, daß, wenn aud die Urkunden 

Beifels an der Prüm, die im Schilde ein b. I. Ichreitenden Hahn führten. Bergl. 

Eiflia illustrata von Bärſch, II, 1, ©. 39. -- Kreis Bitburg, © 449. — Monument 

des Grafen Heinrid von Naffau in dev Pfarrfirhe von Bianden. — Von den Jun— 

fern von Bivels find befannt: Heinrich, fein gleichnamiger Sohn, Johann, Bender 

des Letzteren, Gereon und fein gleihnamiger Sohn, Georg, Wilhelm und Johann, 

Georg's Söhne, Georg und Albert. — Heinrich von Byuels erfcheint zuerit im 

einer Urkunde vom Jahre 1355. Würth-Paquet, rögne de Jean, roi de Boheme, 

No 1060. Derfelbe Heinrich befennt in einer Urkunde vom 1. Februar 1341, Bafall 

des Erzbifchofs Balduin von Trier geworden zu fein. Würth-Paquet, id. No 1487. 

Er wird ferner erwähnt in einer Urkunde vom Jahre 1346. Günther Cod. dipl. Rhen. 

— Mosell. IIT. Theil, 1. Abtbi., S. 482. In einer anderen Urkunde von demfelben 

Jahre, verpfändeten Heinrich, Sohn Heinridy’S von Byvels, Knappen, Rychmodis, 

MWittwe uud Johannes, Sohn des älteren Heinridy's, ſechs Malter Hafer aus ihren 

Gütern zu umd bei Wylre (Weiler bei Putſcheid) dem Heinrich Pappard von Bitburg, 

für 12 Scildgulden. Bärſch, Eiflia ill. II, 1. Abthl, S. 40. — Von Gereon 

von Byvels ımd deffem gleihnamigen Sohn ift folgende Urkunde vorhanden : 

„sch Gereon von Byvels und Gereon myn fon ertennen, dat wie Yeydige man wor- 

„den fint, nimmer vp 30 faugen unfes herrm Gerarts von Blankenheim ind en fullen 

„ouch widder feyn finder niet dum in geyner wyſe ad lang wir leven. Dat. Anno 

„1363*. Eifl. ill. von Schannat, 4. Theil, 1. Abthl., S. 9. Schon in einer Urfunde 

Ferris von Eronenburg vom 11. Dez. 1332 tritt Gercon von Byvels als Zeuge auf. 

Würth-Paquet, regne de Jean, roi de Boh@me, Ne 946. — Wilhelm von 

Byvels wurde, im Jahre 1498, von Johann, Grafen von Manderfcheid, mit Gütern 

in Marmagen und Rirtorfi befehnt. In einer Pergamenturkunde vom ‚jahre 1476 

erflärt „Willem von Byveltz, Foergen selig Sohn,“ daß er und fein Bruder Jo— 

bann ihren Antbeil an der Burg zu Erpeldingen an Dame von Gundersdorf ver: 

fauft haben und diefem dazu noch 27 „riniche Gulden“ ichuldig fein. Weil der Ber: 

fäufer fein Siegel nicht bei ſich hatte, unterfcreibt er, und für ihm hängt fein Siegel 

an den Aft Gerhard von Kaldenborn, zur Zeit Kellermeifter zu Bianden. Montag nadı 

Dreilönig. S. Programm des Königl. Progymnaſiums zu Dielinh 1846— 1847, ©. 

27. — Nadı Wilhetms Tod erhielt Georg von Byvels die Erneuerung des Lehens 

van Marmagen und Rirtorfi, im Jahre 1508, und nad ihm Albert von Bhvels, 

Dit Letzterem, welcher im Jahre 1521, ohne Kinder zu hinterlaſſen, ftarb, erloſch das 

Beichlecht derer von Byvels. Bärſch, Eifl. ill. IT, 1., S. 39. Der nächſte Berwandte 

war Johann Rufen von FFolderingen. Bgl. Eifl. ill. von Schannat, 4. Theil, 1. Ab- 

theil., S. 9. — Aus dem Haufe von Bivels find ferner befannt: 1) Ly ſa von Bp- 

vels, melde mit Nilolaus von Bitburg vermählt war. Sie hinterließ aus dieſer Ehe 

eine Tochter Eva, welche ſich 1469 mit Adam von Naſſau zu Degen und Neuerburg 

vermäblte und demielben einen Antbeil an der Burg zu Bitburg zubradte Bärſch, 

Eifl. ill. 2. Band, 1. Abthl, S. 52. 2) Margaretb von Bivels, Gemahlin Ar: 

nold's von Wettenih. S. Programm des K. Prog. zu Diekirch 1846—1817, ©. 27. 

1) S. Programm des Königl.-Großh. Athenäums von Yuremburg 1840-1841. 



fehlen dies zu beftätigen, die Herrichaft Falkenſtein ehedem einen Be- 

ftandtheil diefes Gebietes ausgemacht hat und daß der erfte Derr von 

Falfenftein aus dem Grafenhauje von Bianden hervorgegangen: ift. 

Die Herrſchaft Falfenftein an und für fich war von mäßigem Umfange. 

Außer ihrer Herrichaft aber bejaß die herrichaftliche Familie von Fal— 

fenftein noch eine jehr große Anzahl von Eigen: und Lehengütern, welche 

fie theils durch Erbſchaft, theils durd Ankauf an ſich gebradpt hat und 

die ihre Macht und ihr Anjehen bedeutend vermehrten. Wenn aber de 

Kefjel !) behauptet, der Herr von Falkenftein an der Dur ſei zur Be: 

lohnung jeiner Verdienfte vom Kaiſer Wenzeslas im Fahre 1397 in 
den Grafenftand erhoben worden, jo beruht das auf einem Irrthum 

und auf einer Verwechslung mit dem Haufe Falkenftein in der Nähe 

von Frankfurt, das 1397 vom Kaiſer Wenzeslas wirkli in den Gra— 

fenftand erhoben worden tft. Dazu aber war Falkenſtein an der Dur 

zu unbedeutend. 

Der Bezirk des Hocgerichts der Herrſchaft Falkenſtein ift in einer 

in den Archiven der hiftoriichen Gejellichaft zu Luxemburg aufbewahrten 
Urkunde der Hochgerichtsichöffen von Falfenftein aus dem Jahre 1635 

wie folgt angegeben : 

„Erftlich bey Niefengarten (in der Nähe des fog. Bi: 

„velſerkepchen) ahn zweſchent den Burgers gutteren zu Vian— 

„den Und falkenfteiner Burger guttern, biß ahn die Laim— 
„bach. Die Laembach zu zweichent den Burgers gutteren zu 

„faldenftein Und Stolzemburgs burger gutteren biß zu die 

„halb Ohrr (Dur), die halb Ohrr auf big zu Keyßen thal, 

„von dannen auß biß zweichent den Leh landt Und Keyßer 

„landet, big Uff tie glaret Ley, Bon der Leyen auf biß 

„wieder faldenfteiner Waldt, den Waldt langft zwejchent 

„Holtbacher Und faldenfteiner Landt durch biß Uff in die Stein 

„Kauf Uff borrendahl, Bon dannen zwejchent demfelben 

„bolgbadyer Landt Und faldenjteiner Landt bi Uff die 

„Leym Kaull, von dannen biß ahn die ftraß, die ftraß und 

„big ahn Baulerheidt zweichent dem jchaftgutt und falden- 

„einer gutt durch big ahn den Hageldorn Uff der jcheidt, 

„Bon dem dort Borth an zweichent denjelben jchaft Und 

„Burgers gutteren durch biß ahn den boſterbuſch, Von dan- 

„nen, Vor Vianderbuſch zu, biß Uff Ludtges Ley, die Ley 

„biß zu die Ohrr (Dur) zu der Boſter Poulen außer dem 

„Poul Uber Liß zu Bapperes Wießen Bon dannen Langs 

„Biander gemeinen Buſch auß zweichent der Burger gutter 

1) Livre d’or de la noblesse luxembourgeoise. Bruxelles 1869, p. 67. 
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„zu Vianden, Und Faldenfteiner burger gutter biß auff die 

„Bleytſch (bei Biveljerkepchen). Bon der Bleitjche vorth zwe— 

„ſchent faldeniteiner Und Viander Yandt durch Und obent 

„dem faldenfteiner hochgericht Langſt biß Wiederumb ahn 

„Nießengarten da man angefangen Und da deß hochgerichts 

„mahlzeichen ftehet, U. genanndt Uff der Kaull.“ 

Ueber die Unterthanen der Herrichaft hatten die Herren von Fal— 

fenftein die Hohe, Mittel: und Grundgerichtsbarfeit. Binnen den Gren— 

zen der Herrſchaft, „jo erzählten die Schöffen von Falfenftein dem 

Notar im Fahre 1635*, wiffen wir dem Herrn zu Falkenſtein Gebot 

und Verbot, alle Yägerei und Filcherei, den Fiih am Sand, den Dann 

auf dem Yand, und wie fid) das dann befinden mag, aud) das Recht 

wegen blutigen Wunden, dem Herrn die Strafe, und dem Schöffen den 

Wein. 

Bei dem Weiher auf dem Leyhen ift die Bank in den Felſen ge- 

hauen, als der gewöhnliche Gerichtsplag, wo der Mißthätige verurtheilt 

und verwiejen wird. 

Dat der Derr von Falkenftein einen mißthätigen Menjchen daliegen, 

der vom Leben zum Tod verurtheilt ift, und man nicht wegen zu gro- 

Ben Waflers über die Dur fommen kann: dann Soll unfer gnädiger 

Herr ihn führen bis auf die Straße, von da ab bis auf den Keppers— 

berg, und nun einen Boten fchiden zum Herrn von Vianden oder 

deifen Befehlshaber. Dieſer joll dem Herrn von Falkenſtein entgegen- 

fonımen, und ihn über die Durbrüde zu Bianden, längs dem alten 

Markte hinter der Burg zur Straße hinauf begleiten. Nun joll der 

Herr von Vianden den von Falfenftein mit dem armen Menjchen zum 

Hochgericht!) paffiren, und ihm da jein Recht widerfahren laſſen. 

Für diefe Begleitung ift der Herr von FFalfenftein dem von Vian— 

den zu geben jchuldig ein Erfenntniß von — zwei Waidftriden und 

zwei Hadmeffern. Diejes haben wir Schöffen von unſern Vorfahren: 

Schöffen gehört. 

Wenn die Einwohner von Eijenbad) nicht da wären, um die Leiter 

am Hochgericht aufzurichten wie fie jchuldig find: dann müffen die von 

Bivels das thun. 

Die Bürger find jchuldig, die Wache beim Haus Falkenſtein zu 

itehen ; joll der Herr das nicht bedürfen, jo müſſen fie ihm dafür alle 

Fahre zwei Sefter Korn geben. 

1) Die Stätte der Hinrichtung (Rabenftein) nannte man Hochgericht. Der Galgen 

der Herrichaft Faltenftein ftand auf dem Nilolansberg, ganz in der Nähe des ſoge— 

nannten Stall an der Staatsftraße von Vianden nad) Hofingen. 
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Wenn unfer gnädiger Herr Feindſchaft hätte, find die Bürger 
ichuldig, ihm zu folgen mit Sonnenschein aus und ein. 

Die Frohnden, ?) welche zum Bauen des Haufes Faltenftein gehö- 

ren, müffen die zum Sahrgeding *) gehörigen Bürger leiften. 

Die Untertanen von Eifenbad) und Geidylingen find jchuldig, das 

. Gras des Herrn zu mähen, und die von Falkenſtein es aufzuheben, die 

von Geichlingen die Halbjcheid des Heues aus des Herrn Wieſen in 

die Scheune zu fahren. Dieſer Derr joll jedem Arbeiter zwei Meitichen 

(Brödchen) geben. 

Die Bürger von Falfenftein müflen den Weg von der Dur bis 

längs dem Schloß auf den Berg unterhalten. Der Herr muß dabei 

haben zwei Mann mit Pideln. Am Ende der Arbeit erhält jeder Bür— 

ger zwei Mitjchen und alle zujammen eine Flaſche Wein. ®) 

Die erften Andeutungen über das Falfenftein’sche Haus finden wir 

in der Siegfriedjage von Vianden, welche poetiſch bearbeitet alſo lautet: 

Die zwei verwünfdten Spieler. 

Im Scloffe zu Vianden fiten 
Alnähtlih, Freund, du glaubft es faum, 

Zwei Spieler an dem Marmortifche 
Im allertiefften Kellerraum. 

Sobald die Fledermaus des Abends 
Das alte Mauerwerk umſchwirrt, 

So hört man, daß im Keller unten 

Der Würfel auf dem Tifche Mirrt. 

Zwei Ritter find es, die dort würfeln 

Fünfhundert Jahr in einem fort. 

Ein Irrwiſch dient als Leuchte ihnen ; 

Und feiner fpricht ein Sterbenswort. 

Wer mag doch wohl die Armen zwingen, 

Zu ipielen ohne Raft und Ruh? 

Ein wüfter Gaft fit mit am Tiſche 

Und fchauet ihnen grinjend zu. 

Sein Haar ift ſchwarz wie Pech u. ſtruppig, 

Geſicht und Kleid find voller Ruß, 

Und unterm Tiſche vegt fich deutlih — 

Gott fei bei uns — ein Pferdefuf. 

Der Teufel, wie er leibt und lebet, 

Sitzt dort ın feinem Sonntagsfleid. 

Die beiden Nitter aber fpielen — 

Sie jpielen um die Seligteit. 

Doch hört, was eine alte Sage 

Bon dieſen Rittern uns erzählt; 

Sie wird euch kurz und gut belehren, 

Warum der Teufel fie fo quält. 

Bor vielen hundert Jahren lebten 

Zwei reiche Grafen in dem Land; 

Sie wurden Siegfried von Vianden 

Und Hans von FFalfenftein genannt. 

Graf Siegfried pflegte Hof zu halten 

Dit wahrhaft königlicher Pradıt. 

Auf feinem Scloffe gab's Gelage 

Und Feſte bis nach Mitternacht. 

Nicht minder flott und Luftig lebte 

Der edle Graf von Faltenftein ; 

Drei Dinge waren’s, die er liebte: 

Das Spiel, die Frauen und den Mein. 

1) Frohnen, Frohndienſte, die aus den Feudalverhältniffen entfprungenen Dienfte, 

welche die Bauern (FFröhner) dem Gerichts- oder VLandesherrn wegen des Beſitzes eines 

Bauerngutes unentgeltlich zu Teiften verbunden waren, 

2) Fahrgeding, das heißt jährliches Gericht, dem alle zur Herrfchaft Gehörigen 

beizumohnen verpflichtet waren, und wo dam alle Heinen Vergehen vorgebradt und 

abgethan, Zinſen und Bußen entrichtet wurden. 

3) ©. Programm des Königl.-Großh. Progymnaſiums von Diefird 1841 — 1842. 
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Am Sankt Hubertus-Abend freisten 

Die Becher fröhlich in die Rund’; 

Es ward gezecht, gefpielt im Schloſſe 

Bis um die frühe Morgenftund”. 

Graf Hans vermaß ſich hoch und theuer: 

„sch bin der reichſte Mann im Yand, 

Und auf dem Fleck hol’ mich der Teufel, 

Hält mir im Würfeln Jemand Stand“, 

„Die Wette gilt, du eitler Prahler!“ 

Fiel alſogleich Graf Siegfried ein: 
„Noch nie trat von Bianden Einer 

Zurüd vor einem Fallenftein.“ 

Es gilt! wir fpielen Pand und Yeute, 

Bon Hab umd Gut den lebten Meft, 

Und den joll gleich der Teufel holen, 

Der diefen Pla zuerft verläßt !* 

Ein Fauftfchlag, daß die Gläfer Mlirrten, 

Bekräftigte das Yäfterwort. 

O Siegfried, wär’ in dem Momente 

Die Zunge lieber dir verdorrt ! 

Denn faum war ibm das Wort entfloben, 

So roch's nad) Schwefel in dem Saal. 

Herein zum Fenſter kam geftürmet 

Der Teufel wie ein Wetterftrahl. 

Das Blut entweiht aus allen Wangen. 
In keiner Mehl’ ift mehr ein Ton. 

Kopfüber ftürzet aus dem Saale 
Wer laufen kann, und läuft davon. 

Nur die verherten Würfelſpieler, 

Die Todesſchrecken übermannt, 

Die wagen’s nicht, vom Tiſch zu gehen, 

An den fie die Verwünſchung bamnt. 

„Graf Siegfried, bu haft mich gerufen, 

Ich tam gehorfam deinem Wort !" 

So ſprach der Unhold, „doch id) gebe 

Nur in Begleitung wieder fort. 

Ihr wähnet wohl, ihr edlen Herren, 

Daß man zum Scherz den Teufel plagt ? 

D nein, der fährt mit mir zur Hölle, 

Wer jettt das Spiel zu brechen wagt! 

Drum laßt die Würfel luftig tanzen ! 

Zwei Seelen ftehen auf dem Spiel. 

Bielleicht wißt ihr nach taufend Jahren, 

Wer in des Teufels Klauen fiel.“ 

Herabgebrannt find alle Kerzen ; 

Durch's Fenſter Ichimmert ſchon der Tag; 

Da fittt das Kleeblatt noch am Tiſche, 

Und Keiner ihn verlaffen mag. — 

Zu Bauler auf der laufe lebte 

Ein Pater, weit umd breit bekannt. 

Def’ Rath und Hülfe anzuflehen, 

Ward jebt ein Bote abgefandt. 

Der Eremit ftand bei dem Himmel 

In ganz abfonderlicher Gunſt; 

Den ichlimmften Teufel auszutreiben, 

War ihm nur eine Heine Runft. 

Auch ließ er fi) nicht lange bitten, 

Zu Siegfried anf das Schloß zu geh'n, 

Nachdem er fi mit Rofenkränzen 

Und Amuletten gut verfeh'n. 

Sobald als ihn der Teufel mutbig 

Herein zur Thüre treten fah, 

Fing er Gefichter an zu fchneiden, 

Als plagte ihn das Podagra. 

Den Grafen jebt entbot der Alausner 

Im Namen Gottes feinen Gruß, 

Und macht des Kreuzes Zeichen gegen 

Den Ritter von dem Pferdefuß. 

Der knurrte grimmig wie ein Pudel, 

Der feinem Herrn fich wiederfegt, 

Doch retirirte er allmählich, 

Und kroch dann unter'm Tiſch zulekt. 

Jetzt nahm der fromme Dann den Wedel 
Und fprengte obne Unterlaß 

Weihwaſſer auf des Teufels Schädel 

Und fprad) : „Von binnen, Satanas !* 

„Im Namen Gottes weich‘ von binnen ! 

Berlaffe flugs dies Ehriftenhaus !* 

Und mit des Kreuzes heil’gem Zeichen 

Trieb er den ſchlimmen Gaft hinaus, 

Doch in der Nacht die darauf folgte, 

Da hört man's in den Lüften fchrei'n. 

Die Blite zudten, Donner grollten, 

Als bräch' der jüngfte Tag herein. 

Juſt um die mitternädt'ge Stumde, 

Da fam auf einem ſchwarzen Roh 

Der Teufel durch die Yuft geritten 

Und fprengte heulend in das Schloß. 



FJetzt hilft fein Beten, fein Befhwören, D’rum höret man, fobald des Abends 

Er zerrt die Ritter bis an's Thor, Die Fledermaus im Schloffe Ichwirrt, 

Er faffer fie mit eh'rnen Fäuften Daß in dem Keller zu Bianden 

Und ſchwingt füh im die Yuft empor. Der Würfel auf dem Zifche Hirrt. 

Dod) heißt's, daß über ihre Seelen Sempronius. 
Der Böfe dennocd nichts vermag. 

Verdammt nur find die beiden Grafen 

Zu fpielen bis zum jüngften Tag. 

Die Zeit, wann diejes Ereigniß ſich zutrug, läßt ſich ziemlich ge: 

nau beftimmen. Wir wiffen nämlich) aus der Geichichte von Bianden, 

daß es nur einen Grafen Siegfried von Vianden gegeben hat und daf 

diefer Graf in Urkunden von 1147—1162 genannt wird. Die Sage 
muß alſo in dieje Zeit fallen. 

Daß Dans von Falkenftein, von dem in der Sage die Rede geht, 

der erfte Herr von Falkenſtein geweſen ſein ſollte, läßt ſich micht gut 

annehmen ; lange vorher aber wird fein Gejchlecht jchwerlich beftanden 

haben. 

Der zweite des Gejchlechtes von Falkenſtein, dejfen Erwähnung ge— 

ichieht, war Herbrand!) von Falfenjtein, welcher als Zeuge in der 

Scenfungsurfunde der Gründung von Bürlebach, welche Graf Heinrich 

der Blinde von Luremburg der Kirche St. Paul zu Verdün im Jahre 

1176 machte, angeführt wird. Auch wird er, im Jahre 1191, unter den 

Lehnleuten des Klofters Echternady genannt. 2) 

Zur Zeit, da Cäſarius von Heifterbady Abt von Prüm war, 
1212—1217, kommt ein Ritter Heinrich von Falkenſtein als Mund- 

ſchenk desjelben vor. ?) Diejer Heinrich ſtammt nad) Bärſch“) aus dem 

Gejchledht derer von Falfenftein an der Dur bei Vianden. 

Wie uns die Sage berichtet, konnte Nitter Heinrich von Falken— 

ftein ji) vom Dajein der Geifter nicht überzeugen, und bat er deshalb 

einen Beichwörer, Namens Philipp, der in Toledo die Schwarzfunft er: 
lernt, um einen Blick in die finjtere Welt des Jenſeits. Der Zanberer 

führt ihn um Mitternacht auf einen Scheideweg, zieht den Kreis und 

warnt den Nitter, denjelben unter feiner Bedingung zu überichreiten, 

namentlic aber weder Geſchenke zu geben, noch zu nehmen. Bald erhebt 

fi Sturmes-Gehenl, Fluthen brauſen heran, Schredensgeftalten jeder Art 

zeigen ſich. Endlich tritt aus dem Walde eine baumhohe gräßliche Ge— 

ftalt von dunkler Farbe. Der Nitter läßt ſich nun mit dem Böſen in 

ein Gejpräc ein; diejer begehrt Gefchenke, ein Schaf, einen Hahn — 

1) Baersch, Eiflia illustrata, II, 1. Abthl., p. 127. 

2) Hontheim, hist. Trevir., diplomat. I, p. 627. 

3) Caes. Heisterbaec,. memorabilia lib. 5, eap. 2. 

4) Baersch, Eifl. illustrata, Il, 1. Abthl., S. 128. 
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der Ritter ichlägt Alles ab, und es gelingt dem VBerführer nicht, ihn dem 

Kreife zu entloden. Als die Erjcheinung v rüber, war der Ritter tod: 

tenbleid; und hat nie feine gejunde Gefichtsfarbe wieder erlangt. !) 

Nach Herbrand von Falkenſtein ift uns zunächſt Friedrich von 

Faltenftein bekannt. Keine Urkunde, die zu feiner Lebenszeit abgefaft 

wurde, nennt ihn. Wir lernen ihn erft aus einer Urkunde des Grafen 

Walram von Zuremburg aus dem Jahre 1221 kennen, aus der erficht- 

lich ift, daR er damals nicht mehr am Leben gewejen ſei. Dieje Urkunde 

befagt nämlid, daß die edle Frau Agnes von Pulo gegen 30 Trieri- 

ihe Pfunde Welme von Friedrich von FFalkenftein als Pfand erhalten 

habe und daß die Söhne Friedrich's Welme 8 Tage vor oder nad) 

den Feſte Mariä Reinigung jedes Jahres wiedrum einlöfen könnten. ®) 

Friedrich hatte nad) der eben angeführten Urkunde mehrere Söhne, 

doch find deren Namen nicht auf uns gefommen. Auch iſt feine einzige 

Urfunde, in der fie entweder jelbitftändig oder als Zeugen aufgetreten 

find, uns überlommen. 

Fünfzehn Jahre jpäter, im Jahre 1236, finden wir Falkenſtein 

im Beſitze des Grafen Heinrid) von Grandpre im Gebiete Namür. Es 

ſche int jomit, daß die Söhne Friedrichs um diefe Zeit, ohne Nachkom— 

merı zu hinterlaffen, geftorben find und die Herrſchaft wahrſcheinlich durch 

Heirath, Verkauf oder Verpfändung an Heinrich von Grandpre ge: 

kommen ift. 

(Fortj. folgt.) 

— — 

Die luxemhurgische Sprache. 

Fortsetzung.) 

10. Das Pronomen. 

Persönliches Pronomen. 

ech id du du hien, si, et und hatt 

er fie es 
mir wir dir ihr si fie. 

Abgeschwächte Formen für mir, dir, si, hien und et sind 

mer, der, se, en, t, 

mir hu Recht, wir (Niemand anders) haben Necht, 

mer si frö, wir find froh. 

1) Caes. Heisterbae. mirae. V. 2. — J. H. Schmitz, Sagen und Legenden 

des Eifler Bolfes, II. Theil, S. 49. 

2) Würth-Paquet, Chartes luxembourgeoises: Rögne d’Ermesinde, Ne 72. 

— Catalogue Beyer II, 1. Coll. Soe. hist. Luxemb. 
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Possessivpronomen. 

Adjektivisch. 

Maseul. und Neutr. Singular, 
indın dein sein, hiren, hirt 

mein dein fein ihr 

onsen onst ören, Ert hiren, hirt 

unfer euer ihr. 

Femin. Singular und Plural (die 3 Genera). 

meng deng seng hir 

meine deine jeine ihre 

ons er hir 

unſere euere ihre. 

Das adjektivische Possessivpronomen dient häufig zur Um- 

schreibung des besitzanzeigenden Genitivs. Es wird zu diesem 

Zwecke der Name (des Besitzers in den Dativ gestellt; das No- 
men welches den Besitz darstellt folgt mit den Pronomen im 
Nominativ. 

Dem Kinck sei Schlass = t Schlass fum Kinek, des Königs 

Schloß. 

Demonstrativpronomen. 

1) desen, bdiejer 

2) den, jener. 

Deklination. 

Singular. Plural. 

masc, f. n. 

N&A desen des det des 

\ fun desem | fun deser \ fun desem 

deses / deser deses deser 

D. desem deser desem desen 

N. & A. den d& dät d& 

G. des deer des deer 

D. dem dceer dem den. 

3) den elei, diejer 
den elö jener 

\ en, . ’ 

4) 80,688 ) ng ſolch ein 
ur = 

- = 
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5) denemmlechten, d&ön&mmlecht 

desellwechten, dösellwecht 

derjelbe der nämliche. 

6) selwer, jelber, jelbft. 

Relativpronomen. 

l. Sing. den d& dät 

welcher welche welches 

dd 

welche 

2) wien wer wät was 

N. & A. wien 

G. fu wiem 

D. wiem 

3) den den derjenige welcher 

d& d& diejenige welche 

dät dät dasjenige was 

wien esö Cppes sct, den ass e Lijener, wer jo etwas jagt, iſt ein 

Lügner, j 

d& denen hien et gin huot, diejenigen welchen er es negeben hat. 

Interrogatiepronomen. 

wien ? wer? 

wät ? was? 

wät fir &n? welder ? 

— eng? welde? 

— ent? welches ? 

werden immer substantivisch gebraucht, wät fir en? steht nur 

adjektivisch. 

Unbestimmtes Pronomen. 

Werden nicht deklinirt : 

mer, &n, man näscht, nichts, 

en äner — 

mer set 

t set en \ 

en äner huot fill matt gemächt 

man (d. h. ich) hat viel erfahren 

können deklinirt werden; 

emescht, Jemand 
nemescht, Niemand 

man jagt 
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ettlech und &zzlech, einige, etliche. 
Jidderen, Jiddereng, Jidderönt 

Jitwidderön u. s. w. 

Glichwidderen - - | 

Muoncheren — Mancher 

ken, keng, kônt, fein, feine, kein 

fill, viel; all, all; wönech, wenig 

b&t, allebôt, beide. 

1l. Das Verbum. 

Jedermann 

Es gibt eine schwache und eine starke Conjugation. 

Sogenannte eigentliche Hülfszeitwörter kennt-das luxemb. 4: 

wert, sin, hun, gin. 

Von wert besteht nur der Ind. pr.; er dient zur Bildung des 
Futurs aller andern Zeitwörter : 

mir wörden 

dir wert 

si werden. 

ech wört 

du wörz 

hie wert 

Hülfszeitwort sin. 

Ind. pr. Perfekt. Condit. pr. 
ech sin si gewi6zt wir 
du bass wirs 
hien ass wir 

mir sin wiren 

dir sit Plusquamp. wirt 
si sin wör gewieöt wiren 

Imperf. Futur pr. Cond. sup. 

ech wör wert sin wir gewiescht 
wörs Imperativ, 

wör 

wören 
wört Fut. perf. 

wören wert gewieöt sin 

Conj. pr. 
sief 
siefs 

sief 

siewen 

sieft 

siewen 

Conj. perf. 

sicf gewidscht 

sief 

lo oder lösst mer sin 

sieft 

lösst se sin. 

(Fortsetzung folgt.) 

3% 



Geſchichtlicher Rückblich 
auf die im Großfherzogthum Luxemburg bisher erſchienenen 

Zeitungen und Zeitjchriften. 

XXXV. 

Offentlicher Anzeiger. 

Bereits früher hatten wir Gelegenheit, zwei hierlands erſchienene 

Zeitungen namhaft zu machen, welche dazu beſtimmt geweſen waren, 

Anzeigen (annonces) aller Art zur Kenntniß des größeren, namentlich 

aber des geſchäftstreibenden Publikums zu bringen. Es ſind die sub 

Nos VII und XVI. erwähnten Blätter: „Affiches, annonces et avis 

divers de la ville de Luxembourg“ !) und „Feuille d’annonces du 

Grand-Duche de Luxembourg“. ?) Xeider waren wir außer Stande, 
Näheres über dieje beiden Publifationen mitzutheilen. Auch das Näm— 

liche ift der Fall für ein drittes Blatt derjelben Art, betitelt : Deffent« 

licher Anzeiger". Ob diejes Blatt wirklich erfchienen ift, vermögen mir 

nicht zu jagen, da uns ein Exemplar desjelben niemals zu Geſicht ge 

kommen ift. Möglich und jogar wahrjcheinlich iſt es, daß wenigſtens 

eine Nummer davon gedrudt wurde; jedenfalls aber war dasjelbe nicht 

lebensfähig, und jo wird es wohl beim erjten Verſuche geblieben fein. 

Alles was wir über den projectirten „Deffentlicher Anzeiger” unſeren 

Lefern mitzutheilen im Stande find, beichränft fich daher auf das nad): 

jtehende Circular vom 18. September 1847: 

Geſchäfts und Commiſſions-Büreau. 

Bureau 

d’Affaires, de Placement et de Correspondances,. 

Sroßftrafß- Ede Nr. 105, 

Das im Großherzogthum feit Jahren fühlbar gewordene Bedürf- 
niß eines geregelten öffentlichen Geſchäfts- und Commiffions-Bürcaus, 

wie fie in Deutjchland und Frankreich) unter dem Namen Jutelligenz— 

Comptoir, Bureau d’affaires de placement et de correspondance 

1) „Ons Hömeeht* Jahrg. 1895, Wr. 5, S. 142—143. 

2) Ibid. Jahrg. 1896, Nr, 2, S. 67. Aus einem von uns nachträglid aufge- 

fundenen Prospeftus zum „Journal de Luxembourg“ erfehen wir, daß die „Feuille 

d’annonces* wirflid bei Jalob Lamort zu Yuremburg erfchienen ift bis zum 1. Juli 

1826. Douret hat alfo Unrecht mit Warzéͤe zu fchreiben, das Blatt fei 1827 erichie- 

nen. Im befagten Prospeltus beißt es nämlich: „La feuille d’Annonces cessera de 

paraitre et fera d&sormais corps avec le Journal .... Le premier Numero 

paraitra le Samedi, 1er juillet prochain Luxembourg, le 31 mai 1826. 
Signé) Lamort. 



beitehen und deren Bequemlichkeit für das Publikum anerkannt ijt, hat 

mich bewogen, den am mic ergangenen Aufforderungen dur Errichtung 

eines jolchen Büreaus zu entiprechen. Dasielbe umfaßt im Wejentlichen 

die folgenden Zweige : 

I. Ausfundichafts-Ertheilungen über beliebige Aufträge nach allen 

Ländern bin. 

Il. Rauf-Musitellung von Gemälden, Muſikalien, Juſtrumenten, 

Antiquitäten, Waaren und Mobilien jeder Gattung, inſofern dieſelben 

noch unbeſchädigt find und ihrer Natur und Bejchaffenheit nach die Ver: 

antwortlichkeit gegenüber dem Eigenthümer nicht gefährden. Die Aus: 

ſtellung kann nach Belieben, bei mir oder beim Eigenthünter jelbft ftatt: 

finden. 

III. Unterbringung von Dienitboten, Handwerkern, Militair-Erſatz— 

Männern und Capitalien; 

kurz die Bejorgung von Aufträgen aller Art, infofern ſich diejelben 

mit Ehre und Gewiſſen vereinen laſſen. 

Außerdem hat es noch den Zweck, den Privatmann der Mühe zu 

überheben, jeine nicht nothwendiger Weile in's Rechtsfach einjchlagenden 

Angelegenheiten einem Juriſten vorzutragen ; daher werden in demjelben 

alle Arten von Bittichriften, Briefen, Rechnungen, Ueberjegungen aus 

der deutichen, franzöſiſchen und engliichen Sprade, Erbichaftsdeflaratio- 

nen, Nefursichriften, Reklamationen, Vollmachten, Kauf- und Miethver- 

trägen, fur; alle im Privatleben vorfommende Schriftiachen in den 

drei vorgedadhten Sprachen angefertigt. 

Da ic) Vorkehrungen getroffen habe, die mich mit der Gejeggebung 
unferes Landes ſowohl, als auch mit dem Gejchäftsgange feiner Admi— 

niftration in hinlänglicher Kenntniß erhalten, jo darf ich mir die Ver: 

fiherung erlauben, daß ich den an mich ergehenden Aufträgen, die redjt- 

lich oder billig begründet find, auf's Befriedigendfte entjprechen werde. 

Daß hierbei die ftrengfte Discretion herrichen wird, bedarf wohl 

feiner Erwähnung. 

Um mid) defto leichter in einer fortgejegten Ddireften Verbindung 

mit dem Publikum zu erhalten, beabfichtige ich zugleih, nad) Eingang 

ber verlangten Konzeſſion, ein \ntelligenzblatt erjcheinen zu laffen, das 

den Titel: 

Deffentlicher Anzeiger 

führen und nur Annoncen über Handels: und Privatſachen enthalten 
ſoll. Dasjelbe erjcheint wöchentlid) einmal und wird in jechshundert 

Eremplaren in den Haupt-Ortichaften des Großherzogthums und den 
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nahe gelegenen Grenzjtädten gratis vertheilt. Von der Ausbreitung 

meines &ejchäftes wird fpäter die öftere Ericheinung des Blattes ab- 

hängen. Jedenfalls glaube ich nicht an der Theilnahme des Publitums 

zweifeln zu dürfen, als der Inſertionspreis jtets im Einklange mit den 

Drud- und Stempelfojten, und daher jo wenig als möglich jein wird. 

Die Derren Beamten und Privaten, denen ich das Vergnügen haben 

werde, die erjte Nummer des Anzeigerd zu überichiden, und die durd) 

dejjen Zurüdiendung nicht fund geben, daß fie darauf verzichten wollen, 

werde ich als Abonnenten anjehen und ihnen denjelben durch die Poſt, 

der jie jedod das Porto (einen Cents) entrichten wollen, zufommen 

laſſen. 

Ze Schriftliche Beſtellungen und Anfragen werden nur fran— 

firt angenommen. 

guremburg, den 18. September 1847. 

(Gez.) Gaspard Rodenborn, 

Sollte etwa der eine oder andere unjerer werthen Lejer im Stande 

jein, uns Näheres über diefes Blatt mitzutheilen, jo wären wir ihm 

jehr zu Danf verpflichtet. 

(Quelle: Archiv der hiftorifchen Sektion des Großberzoglichen Inſtitutes von Pur 

remburg. Colleetions Würth-Paquet, Carton : Luxembourg XVI et XVII. 

(Fortiegung folgt.) M. Blum. 

Les Comptes luxembourgeois du XIV®"* siöcle. 

Compte rendu par le cellerier de Luxembourg 

du ler aoüt 1380 au ler octobre 1381, 

publi& par 

Jules Vannörus, 

Attach& aux Archives de VEtat à Mons. 

(Suite V.) 

4me sejour du duc (avec la duchesse): 9 chr. Sejour du 

duc du 4 au 10 aoüt: 10 a. et ame et demey de Veiane, monte: 

111), a. 
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A la prevostey de Luecembourg, delivreit banwin, don men- 

eion est fait en recepte d’argant de Mre Heinry : 6 chr. 
Vendu on ehastel de Luccembourg in septembre l’an 81, don 

mention est fait en recepte d’argent de Mre Heinry : 6 chr. 3'/, a. 
Vendu a Meister Johan Rock, don meneion est fait en re- 

cepte d’argant a Mre Heinry: 4 chr. 21/, a. 

Donneyt a Meister Bertolt, maisezon Mgr.: 1 a. 
A la nuyt sain Mertin envoiat li cellerier aulz provanders 

ce: assenneis Mgr. et ensy donney ponr Dieu: I a. 4 sestiers. 

Aulz facheures d’Iechziich, pour facheure le bruel Mgr. a 
Ventange:: 2 sestiers. 

In septembre Van 81, vendut on chastel de Luceembourg 
une cauwe de vin de Veyane, don meneion est fait en recepte 

d’argent de Mre Heinry : 2!/, a. 
Pour reimpleir le dis vins, pour le rabat des Iyes et pour 

la decheance au retraire: 3 chr. 12 st. 

Summa rendage de vin: 99 charres 3 a. 18'/, sestiers. 

Et recepte est: 100 chr. 18'/, sestiers. Restat que Hi eelerier 
doit a Mgr., vin: demey charce. 

Rendage de pors et baccons. 

Premier a gens Mgr. qui vendirent le fosseys devant li cha- 
stel de Luceembourg et avoit homme la summe 80 personnes 8 

jour intier; despendut, aveck le poix: 1 backon. 

Delivreit a Mre de la Sleyde, lieutnant, pour amyneir de- 

‚an Bockenville, de son commendement, tesmoin le prevost de 
Luecembourg: 1 b. 

Delivreit a dit Mre de la Sleide, pour alleir devant Reste, 
backon une de que je revoie !/, b.; pour tant: "/, b. 

Sejour du „consul» du duc: !/, b. Zme sejour du duc: 5/, b. 

Reehut li eelerier argent pour pors a Noel, don meneion est 

fait en recepte de deniers: 40'/, pors. 

A Cointz, messagier Mgr., qui Madamme la ducesse li fait 

donneyr, et vient de la grenge Coinraid de seur, don meneion est 

fait en recepte de pors: 1 p. A Colin, filz Meister Baldewin, de 
sa provande: 1p. Tilman, vingeron Mgr. le duc, de sa provande: 
l p. 

guet sejour du duc: 2'/, b. me sejour du duc (avec la 

duchesse) : 11/, b. De 4me jour d’aust jusques a 1Ome jour de 
9x u 
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dit moys despenllit, tesmoin se registre, Mgr. le duc: '/, b. Se- 

jour du «consul» du duc: 5 p. me sejour du duc: 11 p. 
2m® sejour: D p. 

De dit pors, donneit, dou ecommendement Mre Heinry a l’os- 
pitaul, pour Dieu, qui n’estoient bien pures: 1 p. 

Iu aust l’an 80 despendit Mgr. le due, tesmoin se registre: 
13 p. 

Vendut as opperer Mgr. le duc, tesmein se registre devant 

eserit, 3 baecon de Theonville, don meneion est fait en recepte 

d’argent ; pour tant: 3 b. 

Le pors et backons sont tous rendus, hors que ung que 
li celerier doit. 

Rendage de jambons. 

me sejour du duc, du 16 au 28 juin 1380 (sic): 2 j. 

A gens qui vendirent le fossés devant li chastel de T,uccem- 
bourg in aust, de quiil avoit homme la summe le 80 personnes 

qui furent 8 jours; delivreit 11'/, j. et 20 donneit al hospitaul 
pour tant qu’estoient tot pures. 

Les jambons vielz furent donneit a povres en l'ospitaul et 
les attres sont despendus ensi comme il appert on registre Mgr. 

Rendage de chappons. 

Premier: Sejour du «consul» du duc: 30 capp. 2me 86- 

jmr du due: 113 e. Ime sejour du duc (du 16 au 28 julü 

(sic): 280 jonnes pulles pour 140 chappons et vielz cappons 22, 
ensans : 162 c. gme sejour du duc (avec la duchesse): 40 jonnes 

pulles et 2 jones pulles ceoınpteit pour une cappon, ensans monte: 
20. 

Les chappons sont despendus ensy qu'il appert on re- 
gistre Mgr. 

Rendage de gellines. 

Premier: sejour du «consul» du duc: jonnes pulles, 45. 
Zme sedjour du duc: 252 g. zme gejour du duc: 284 g. Vient 
a Luccembourg Mgr. le duc et Madamme le ducesse le 22m® jour 
julii et demorayt jusques a 4% jour d’aust; despendut, tesmoin 
leur registre: 221 g. A dit terme despendirent Mgr. le due et 

Madamme, tesmoin leur registre: jonne g. 40. 

Les geilines sont despendus, ensi comme il appert on 
tegistre Mgr. 

Yyr 
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Rendage de poysons. 

Premier : 3 sejour du duc: 250 carpes. A dit terme: 
thencez, 16. Ame sejour du duc (avec la duchesse) : 44 biches, 

29 carpes, 49 jonnes earpes, 146 tenches. 

Les poisons sont tout despendus, ensy qu'il appert on 

registre Mer, 

Rendage de cere. 

Sejour du „consul@ du duc: 12"), |. cere. 2me sejour du 

duc: 350 1. gme sejour du duc: 229 1. Ame sejour du duc 
(avec la duchesse) : 459 |. 

Summa rendage de cere: 1050'/, 1., dont li eelerier ıt 

rechut on argent 150 ]., qui sont on registre Mer. Et recepte 

monte a 6601, 1. Restat qu’on doit a celerier pour le terme 

de compte: cere, 240 |, 

Rendage de bueff. 

Premier: in aust lan 80 despendit Mgr. le due, tesmoin se 

registre : 7 bueff, gme (erreur pour 2we?) sejour du duc: T b. 

gme sejour du duc: 8 b. 

Les bueff sont tot despendus. 

Rendage de feer. 

Premier: par mey Meister Johann Rock, pour eompte fait a 
petit fever pour les grande ankrie del saille, pesant 18 c. 

Summa rendage de feer: 18 ce. pesant. Et la recepte 

est: 20 ce. Restat que li celerier doit, feer: 2 ec. pesant. 

Rendage de mottons. 

In aust l'an 80 despendit Mgr. le due, tesmoin se registre: 
42 m. Sejour du «consul» du duc: 5 m. gme sejour du 

duc: 70 m. 

Summa rendage de mottons: sont tout despendus, ensy 

que appert on registre Mgr. le due. 

Rendage de speces. 

Premier : 2me sejour du duc (du 16 au 28 nov.); despendit, 

tesmoin se registre, in speces: gingembre, 4 l.; kanel, 4 |.: 
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grende de paradis, 2 l.; povre, 2 1.; seflrain, '/,; l.; scocker 
blans, 6 1. me sejour du duc: gingembre, 4 l.; kanel, 4 |; 

grende de paradis, 2 l.; sezocker blans, 2 1. ; seffrain, 2 1, 
Summa rendage de speces: sont tout despendus, ensy 

qu’il appert on registre Mgr. le duc. 
(A suivre.) 

rn 

Das Collegium Germanikum zu Kom und denen Zönlinge 

aus dem Cuxemburger Lande, 
®on Martin Blum, Pfarrer in Mensdorf. 

XXVII. 

Schlußwort. 

Hiermit wären wir am Ende unſerer Arbeit angelangt. Wie deren 

Verlauf bewieſen, dürfen wir mit Recht ſtolz fein auf die ſtattliche An— 

zahl von Luxemburgern, welche im Collegium Germanikum-Hungarikum 

ihre philoſophiſchen und theologiſchen Studien abſolvirt und ſich in bei— 

den Disciplinen den Doktorhut erworben haben. Die weitaus größte 

Anzahl derjelben hat ſich durch Wiſſenſchaft, Frömmigkeit und die der 

heiligen katholiſchen Kirche geleisteten Dienfte unfterbliche Lorbeeren ge— 

ſammelt. Berjchiedene und fogar recht namhafte Schriftiteller jind aus 

ihren Meihen hervorgegangen. Einzelne haben hohe Ehrenftellen in 

der firchlichen Hierarchie bekleidet, ja jogar vier derjelben — darum: 

ter einer aus der allerneuejten Zeit — find mit der bifchöflichen Inful 

ausgezeichnet worden. 

Obſchon wir im Ganzen nur 38 Germanifer als Luremburger 

bezeichnen fonnten, jo wird doch damit nicht behauptet, ihre Zahl 

jei nicht noch eine bedeutendere geweien. Wenn wir das für bie 

Germanifer jo monumentale Wert Seiner Eminenz des Gardinals An— 
dreas Steinhuber durchblättern, jo jtoßen wir auf verjchiedene Namen, 

deren Träger wir als Landeskinder betrachten möchten; weil uns aber 

die Anhaltspunkte fehlten, um den genauen vollftändigen Beweis für 

deren Yuremburger Nationalität liefern zu fünnen, jo haben wir diejel- 

ben mit Stillſchweigen übergangen. 

Da wir im Yaufe umferer Darjtellung nicht immer die ftreng- 

chronologijche Reihenfolge einhalten konnten, jo geben wir zu Ende unjerer 

Abhandlung dieje genaue Neihenfolge mit Angabe des Geburtsortes 

und Datums, jo wie des Eintrittes in's und des Ausicheideng aus dem 

Germanifum, joweit das uns möglich geweſen iſt. 
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Herr Mathias Müller wird wohl der legte Luxemburger gewejen 
jein, welcher fich in dem Germanifum zu Nom den Doftorgrad in der 

Philoſophie und Theologie erworben hat. Dank dem bejonderen Wohl: 

wollen, welches unfer die hl. Kirche Gottes auf Erden jo ruhmreid 

regierende Papſt Leo XIII. dem jesigen Eirchlichen Oberhirten des Bis— 

thums Luxemburg und dem feiner Leitung umterjtellten Briefterjeminar 

entgegengebracht hat, iſt in der jüngften Zeit dieſem letzteren eine ganz 

außerordentliche Ehre, wie wenigen andern Anjtalten zur Erziehung 

der jungen Glerifer, zu Theil geworden. Durch ein Dekret Seiner Päpſt— 

lichen Heiligkeit vom 14. September diejes Jahres (1898) ') wurde am Lu: 

remburger Briefterjeminar eine philofophifche und theologiiche Fakultät 

errichtet, mit der ausdrüdlichen Befugnig für das an demjelben doci— 

rende Xehrercorps, die verjchiedenen akademiſchen Grade des Baccalanreateg, 

Licentiates und Doftorates an jene Zöglinge zu ertheilen, weldye, nad) 

dreijährigem Studium der Philofophie und vierjährigem Studium der 

Theologie, die diesbezüglichen Eramina mit Erfolg beftehen. Durd) ein 

anderes Dekret vom nämlichen Datum ?) wurden die für beide Fakultä— 

ten entworfenen Statuten ebenfalls genehmigt. 

Bei Eröffnung der diesjährigen Eurje des Prieſterſeminars, am 12, 

Dftober 1898, fand, unter dem Vorfige Seiner Eminenz des Cardinals 

Langenieug, Erzbiichofs von Reims, welcher eigens zu dieſem Zwecke 

nad) Zuremburg herübergefommen war, die feierliche Inauguration der 

theologijch-philofophiichen Fakultät in der Kathedralfirche ftatt, im Bei: 

jein des hochw. Herrn Bilchofes, des Domkapitels, des Generalvifarg, 

des Dompfarrers, der bifchöflichen Sefretäre, der Profefforen und Alum— 

nen des Seminars, einer großen Anzahl von Geijtlichen, mehrerer Or— 

denspriefter und einer bedeutenden Schaar andächtiger Gläubigen. Für 

das Mähere verweilen wir auf die darüber veröffentlichten Berichte 

der katholiſchen Preſſe hin. ?) 

So können aljo, Dank der väterlichen Füriorge ihres Bilchofes 

und Danf dem herzlichen Entgegenfommen des heiligen Vaters, unjere 

jungen Aspiranten zum PBriefterftande in der Aufunft mit bedeutend 

geringeren Unfoften und ohme weite, bejchwerliche Reifen machen zu müffen, 

in der Heimath ſelbſt die einzelnen Grade und Diplome in den, philojo- 

phiichen und theologischen Wiſſenſchaften fid) erwerben, welche fie bis 

dahin zu Rom oder an anderen kirchlich approbirten Univerfitäten zu 

juchen gezwungen waren. 

1) Kirchlicher Anzeiger für die Didcefe Yuremburg. 28. Jahrgang (1898). Fol. 17, 
18, 19. Nr. 61, S. 71—72. 

2) Ibid. ©. 72-77. 
3) Ibid.. ©. 77. — Luxemburger Wort für Wahrheit und Recht. 51. Jahrgang. 

(1898) Nr. 285, 5.3, Sp. 1-3 umd Nr. 286 ©. 2 Sp. 3-—4. — Yuremburger 
Sonntagsblatt zur Erbauung, Unterhaltung und Belehrung für das latholifche Bolt, 
29. Jahrg. (1898). Nr. 42, ©. 332-333. 
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XXVM. 

Die Lurembnrger Germanifer in dronologiiher Reihenfolge. 

Ort und Datum der Ay. | Familien-Name und 
Vornamen. Geburt. 

1. | Petrus Damianıs Grevenmacher — 22. Nov. 1566 — 
2. Johannes Damianusl.[&revenmader 1567] 1569 
3. | Ritolaus ? Kittel . ? 19. Aug. 1567) ? 
4. | Nitolans Elgard, Johannis⸗El⸗ 

Biſchof). cherodt 1546 2. Febr. 1569 7 
5.Petrus Binsfeld, 

(Biſchof). Binsfeld ? 12. Oft. 1570/15. Sept. 1576 
6.1 Jalob Herzäus Fohannis-EI 

cherodt | ⸗ 2. Febr. 1572 ? 
7. |Yulfas Murarius Ef 2. Mai 1574 22. April 1578 
8.1 Wilhelm Fofinger ? 1556 2. Oft. 1578 |11. Febr. 1581 
9.| Fobannes Daunius 

Buslidius Bauſchleiden ? 1. Juni 1581 26. April 1587 
10. | Gabriel Daunius 

Buslidius Bauſchleiden 9. Juli 1581 7 
11.Johannes Elgard Johannis-El | 

cherodt 18. Oft. 1589 30. Aug. 1593 
12.106. Damianus Il. [&revenmacer ? 30, Oft. 159713. Rai 1602 

571 , > 

13. | Rarl von Mansfelt [Nuremburg März 1590 —A EI A 

14. | Diatbias Klenſch Krauthem 1601 J15. Oft. 1621 1626 
15. Jalob Natalis ? 1600 126. Dez. 1623/17. Sept. 1630 
16. ] Tbeodor yom Ebnen Mai 1609 10. Nov. 162816. Juni 1632 
17. [| Rilolaus Andreä ? 1622 PT. Mai 1643 ? 
18. | Heinrich Hartard von 

Rollingen, (Bifhof)Anfemburg 13. Dez. 16335. Juni 1655 11. Aug. 1658 
19. Johann Jalob von 

Rollingen. Anfemburg ? 2. Febr. 1662 April 1664 
20. | Yothar Friedrich Mohr] ' | 
: von Wald ? 10. April 1659]7. Nov. 1681 2. Mai 1686 
31. 

Bettemburg 27. Jan. 17061. Ott. 1724!20. Aug. 1730 
22. | Ludwig Hyacinth von 

Everlingen-Witry. Witry Auguſt 1719 2. Nov. 1740 9. März 1744 
23. | Peter Fofeph Claude. [uremburg 5. Febr. 177526. Oft. 1794 Mai 1798 
24. | Nilolaus Nilles Rippweiler 21. Juni 1828[22. Sept. 1847111. Juni 1853 
25. | Heinrich Thomes Bofferdingen 4. Dez. 1834 21. Oft. 185414. Aug. 1858 
26. | Aug. Jul. Müllendorfifluremburg 9. Aug. 1835 [21. Oft. 185426. Aug. 1861 
27.] Anna WProsper Yam- | 

bert Kolbach Tüntingen 7. Aug. 1839 124. Oft. 18613. Sept. 1862 
28. | Mathias Thili. Aspelt 28 Febr. 1838]24. Oft. 1861/29. März 1863 
29. | Dominit Hengeſch Düdelingen 28. Nov. 1844]26. Oft. 1862 17. Oft. 1870 
30. | Johann Baptiſt Dlaf 

Fallize, (Bischof) FRettelingen 9. Nov. 1844 [31. Oft. 1866/18. Juli 1872 
31.1 Johann Baptitt Mau: 

rus Kaiſer Osweiler 23. Juni 1851113. Nov. 1870 26. Juli 1877 
32. Nilolaus Keriger Everlingen 24. Nov. 1849123. Oft. 18718. Juli 1877 
33.1 Petrus Schiltz Beckerich 11. Oft. 18553127. Oft. 1873 31. Juli 1880 
34. Georgius Jordanus | 

Burg Berburg 21. Mai 1859125. Olt. 1878 29. Juli 1884 
35.Johannes Petrus 

26. Oft. 18798. Juli 1886 
1. | 

Differdingen 25. Dez. 1861[26. It. 187018. Juli 1886 
Greiveldingen 16. Dez. 1864]26. Te. 1854/11. Juli 1891 
Hoodt a.d. Syrli0. Febr. 1865127. Oft. 1885127. Juni 1892, 

Pünnel Wormeldingen 4. April 1861 
Johannes Petrus 

Victor Hauſemer 
PPetrus Nommeſch 

38. | Mathias Müller 
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Die Beghinen in Echternach. 

Neben den vielen Mönchsorden gab es im Mittelalter auch andere, 

freiere religidje Vereine, die wie die befannten dritten Orden, ohne 

ftrenge Clauſur und ohne eigene Gelübde lebten und nicht ganz auf alles 

Eigenthum verzichtet hatten. Sie bildeten oftmals nur eine Borjchule 

der ftrengern Orden, waren fozujagen eine Meittelftufe zwiſchen dem 

Laien: und Ordensftande. Die ftrenge Claufur, die ewigen Gelübde der 

gänzlichen Armuth und teten Keuſchheit jchredten viele Frömmere Seelen 

vom Eintritt in die Klofter ab, Sold eine leichtere Genoſſenſchaft bildeten 

die „Beghinen“. Es waren fromme Wittwen und Jungfrauen, die aus ernit- 

lihem Drang zur Wollfonmenheit in dielen gläubigen Zeiten, abge: 

jchredt vor dem ftrengen Slojterleben, oder auch wohl, weil zu wenig 

Klöfter beitanden, fih in religidje Bereine zujammenthaten, in den 

Städten den weiblicyen Unterricht, die Strankenpflege in Hospitälern 

übernahmen, Näh: und Wajcharbeiten bejorgten. Sie wohnten in einem 

Benhinenhofe, von einer gemeinfamen Mauer umjchloffen, worin jede 

Beghine ihre eigene Wohnung hatte und arbeitend fich heiligte. Wollte 

eine Perſon austreten, jo durfte fie das bei ihrem Eintritte mitgebrachte 

Eigenthum zuridfordern. 

Der Priefter Lambert le Begues aus Lüttich, der in diejer fitten- 

verfommenden Stadt mit jeinem bedeutenden Vermögen Häuſer grün 

dete (um 1184), worin er chrbare Wittwen und Jungfrauen zu einer 

gemeinschaftlichen und frommen Lebensweiſe verlammelte, gab diejen Ge— 

nofjenichaften den Namen „Beghinen”. Andere wollen die Benennung 

vom plattdentichen Worte „begien” beten (Betſchweſtern) herleiten. Bald 

entitanden in allen Yändern viele jolcher Höfe, welche den Zeitverhält— 

niffen ganz entipradyen. Weil dieje Frauensperjonen ohne Grundlage 

einer leitenden Ordensregel daftanden, war es leicht möglich, daß fie hie 

und da in mißverftandener Frömmtigfeit der Schwärmerei und dem 

BZelotismus anheimfielen. Es entjtand aud) eine männliche Genoſſenſchaft 

der Begharden, die als träge Müßiggänger bettelnd die Ortichaften durch— 

zogen, Irrthümer lehrten und jonftige Ausichweifungen begingen. Auch 

in unferer Gegend jcheinen ſolche „Apoſtel“ oder Begharden geweien zu 

fein, wie die Conzilien von Trier es ausdrüdlidy erklären und viele 

Urkunden errathen laſſen. Bon den 314 Kirchenfürften auf dem fünf: 

zehnten Konzil zu Bajel (13111312) wurden einige Lehrjäge der 
Begharden häretifch verdanmt. Auf einer Synode zu Köln wurden jchon 

1306 ihre Irrthümer verurtheilt. Auch der trieriiche Erzbiichof Balduin, 

Oheim des Böhmenkönigs Johann des Blinden, hatte gegen fie auf 

einen am 28, April 1310 einberufenen Provinzialconzil zu Trier fol- 
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gende Verordnungen erlaſſen: (Canon 38). „Wir verbieten, daß keiner 

Unſerer Diöceſanen in ſeinem Hauſe einen dieſer vorgeblichen „Apoſtel“ 

aufnehme oder ihnen Almoſen ſpende, da alten Synodalftatuten zufolge 

der apoftoliihe Stuhl fie verdammt hat und den Bannftrahl gegen 

die Begünftiger und Verberger geſchleudert hat. 

Can. 39. — Es gibt ebenfalls in Unſerer Didceje Trier Beghar: 

den, mit langem Mantel und weiter Kapuze befleidet, die fich mit der 

Erklärung der hl. Schrift an die Unwiſſenden befallen. Sie leben von 

Almojen, in Müßigkeit und Trägheit, halten unter fih Verſammlungen 

und verabicheuen die Arbeit. Wir verwerfen mit Recht die Lebensweiſe 

alter Bettler, die nicht zu einer aprobierten Genoſſenſchaft gehören. Wir 

ermahnen alfe diefe Begharden und wünschen, daß ihre Pfarrer auch fie 

ermahnen, von diejer Zrägheit abzulaffen und in Zeit von 14 Tagen 

fi, wie die andern Menjchen, der Arbeit anbequemen. Gehorjamen fie 

richt, jo excommuniziren wir fie alle zuſammen und jeden im beiondern, 

fraft gegenwärtigen Schreibens, und übertragen unjern PBfarrern, jelbe 

an Sonn- und Feiertagen als Verbannte zu verkünden. (Bertholet Bd. 8.) 

Schon in dem vom Erzbiſchof Theodorich 1227 abgehaltenen Con— 

zil zu Trier war im 66. Canon Folgendes bejchlofien worden: „Streng- 

jtens wird allen Paſtören umterjagt, Begharden oder Konverfen, oder 

von welchem Orden fie auch fein mögen, in der Kirche oder auf den 

Straßen predigen zu laſſen. Wir jchärfen ihnen ein, ihren PBfarrfindern 

zu befehlen, jelbe nicht anzuhören, wegen der Härefien und Irrthümer, 

welche fie vortragen. (Bertholet Bd. 4 p. 381.) 
Namentlich verboten wurden aljo die „Fechtenden* und „fahrenden“ 

Begharden, ohne daR die Beghinen genannt werden. Allmählich wurden 

viele Beghinerhöfe von der geiftigen Obrigfeit aufgehoben, andere jpäter 

jäcularifirt. Viele retteten ihre Exiftenz, indem fie eine der beftehenden 

Drdensregeln armahmen oder zu den Tertianern des Franzisfaner- 

oder Dominifaner:Ordens übertraten. Bis in unsere Tage beitanden 

dieje Höfe in Belgien fort und zählte der in Gent in der legten Zeit 

noch 600 Mitglieder. 

Auch im Sauerthale fanden ſich zahlreich, in allen umliegenden 

Drtichaften, folche Beghinen vor. In Echternady hatten fie um 1328 

einen Hof, wie e8 unbeftreitbar aus der Teftamenturfunde des Klerifers 

Heinrich Pricyel vom 31. Januar 1328 hervorgeht. item (lego) euili- 

bet viginti (aljo 20 Beghuinen) beginarum in epternaco III solidas. 

Er jpricht an verichiedenen Stellen von Agnetis begine in hospitale 

eodem sorori eonsanguinea mee, von einer Leyva begina de Jegene 

(Niedersgegend) consanguinea mea. Wahricheinlih haben ſie den 

Oo 

heutigen Höhenhof am Fuße des Petersberges als „Beghinenhof" inne 

gehabt. Daß fie auch als Schweitern im jegigen Dospital fungirten, 

13 

Q 
@) 



4 
Y» 

we Diet 

u nn 

fann aus dem Kodizill zum Teſtament eriehen werden. Si Agnes ın 

sororem hospitalis praedieti futnram deputata non intraverit. 

In faſt jeder Ortjchaft des ſüdlichen Sauerthales, zu Minden zc. 

findet man in den Urkunden diefer Zeit Beghinen und auch Rekluſen 

oder Inkluſen. Auch im übrigen Lande, jo zu Ham bei Luxemburg, 

kamen Beghinen vor. So confirmirt Kaifer Karl IV. am 30. April 

1548 den Meclufenjungfranen in Dam ihre Privilegien, das Holzungs- 

recht in feinem Walde Andevanen. Kurz vorher, am 30. Juni 1347, 

hatte er dem St. Catharinen-Klofter in Dam Privilegien und Immu— 

nitäten gewährte. All die zahlreichen Frauenklöſter des Yuremburger 

Stammlandes hatten fi) der Vorſorge und mildreichen Gaben Karls IV. 

zu erfreuen. 

Als nun die allgemeine Stimmung md die geiftliche Obrigkeit 

gegen die Beghinen war und auf Auflöſung von ihren Vereinen, Bru— 

derichaften und Genoſſenſchaften drangen, mochte die Echternacher Ge— 

nofjenjchaft, welche zumeift aus Töchtern von Echternacher Bürgern und 

Schweftern, Verwandten von Priejtern und Benediktinerpatern beftand, 

die zum gemeinfamen religidien Leben ſich zufammen gethan hatten, 

dahin getrachtet haben, einen weiblichen Orden nach Regel der hl. Clara 

in Edhternad; zu gründen. Zum Werkzeug und Inſtrument der Ber: 

wirflihung ihres Wunſches bot ſich ihnen der einflußreiche und begü— 

terte Echternacher Schöffe Peter Sarrazin dar, feit 1333 Schöffe in 

Echternach, deſſen Tochter Hildegard umter ihrer Zahl war. Er war 

überaus reih. Wie zahlreiche Urkunden nachweiſen, befaß er viele 

Zehnten und Einkünfte in Holland, am Rhein und um Echternach und 

ward von verichuldeten Rittern und kriegeriſchen Burgherren nicht jelten 

in Anſpruch genommen. 

Peter Sarrazin war namentlich ein Banquier des Erzbiichofes 

Balduin von Trier, dem er bejondes von 1348 an bis zu feinem 1353 

erfolgten Morde der vertrautejte Diener bei Geldgejchäften war. Sarra- 

zin der Sarazene, dürfte ein Beiname für einen Geldmadler, wie für 

einen heutigen Börjenjober, gewejen ſein. Soll das Tuchgeſchäft, das 

die wohlhabende Familie im indnftriereichen Sauerſtädtchen betrieb, wo 

Töpferei, Goldſchmiedekunſt, Stein: und Pilafterei- Jnduftrie, Schiff: und 

Weinban, kurz alle Handwerke in Gilden und Innungen geeint, auf 

einem Blüthepunkt ftanden, vielleicht den Titel zum Sarazenen geführt 

haben ? 

Der große Balduin bedurfte bei den zahllojen Fehden mit den 

Srenznachbaren bei Anwerbung neuer Mannen, wo der Nitter gewöhn- 

lich 200 Pfund, der Herr aber 300 M. und mehr erhielt, bei der 

Dochaltung des Ruhmes des luxemb. Hauſes, indem er feinen Bruder 
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Heinrih VII. zum Kaifer, feinen Neffen Johann den Blinden zum 

Böhmenkönig erwählt werden ließ und dem Xegtern bei feinen abenteu: 

erlihen Zügen immerzu in Geldnöthen beifpringen mußte — ungemein 

großer Geldjummen. Infolge der Verwirrung des Münzweſens, bei den 

Münz-Fälſchungen und Verjchlechterungen, bei dem Münzrecht der vie: 

len Fürften, Städte und Abteien, bedurfte es im Handel und Wandel, 

bei Geldgejchäften, eines erfahrenen Bankiers. Lehrgeld dürfte Erzbiichof 

Balduin und die meiften Burgherren bei den jog. Lombarden, Kawert: 

chen und Wucherjuden, gegeben haben, che er 1348 an den Echternacher 

Schöffen Sarrazin herantrat. Bei der Gründung des Clariſſenkloſters 

in Echternach dürfte Balduin ihm zuerft als reichen und grundehrlichen 

Finanzmann fennen und jchägen gelernt haben. 

Im Jahre 1348 vermittelt B. Sarrazin mit Wilhelm von Urley 

die Verpfündung des erzbifchöflichen Schages an einen Bürger in Köln 

für den Betrag von 1500 Realen guten Goldes. Er ward dann Pro— 

furator des Erzbiichofes im folgenden Jahre, um wegen Lehen und 

anderer Gejchäfte zu unterhandeln. Die Trierifchen Kleinodien wurden 

am 22. November 1349 dem Lütticher Biſchof und deſſen Kapitel ver: 

pfändet und von diejer Summe erhält P. Sarrazin 6000 Gulden zur 

Bezahlung der Kölner Schulden. Auch bei einem Schiedsgerichte wegen 

Fehdeſchlichtung mit Pfalzgraf Ruprecht verwandte am 19. Januar 
1352 der Erzbijchof feinen Bertrauensmann B. Sarrazin. Unentbehrlid) 

war Sarrazin der erzbiichöflichen Verwaltung, wie das von K. Lam— 

precht herausgegebene Kaffenjournal des Trierer Siegelamtes 1350 

nachweiſt. 

Balduin belohnte aber auch die treuen Dienſte Sarrazin's, da er ihn 

am 22, Oktober 1349 mit Gütern zu Konz belehnte. Am 4. November 

1352 erhielt Sarrazin vom Erzbiſchyf Balduin das Haus Rulant zu 

Trier in der Dietrichsgaffe mit der daranliegenden Olka (?). 

Seinem Dienfteifer dürfte Sarrazin jelbjt zum Opfer gefallen fein. 

Gerhard von Scoeneden und Arnold von Blankenheim hatten 

Sarrazin überfallen, ihn gebrandichagt zu 2000 Gulden und feine 

Sühnbriefe ihm abgenommen. Erzbijchof Balduin zog gegen die Raub— 

ritter, bracd) die Feſte Liesheim, zwang die Beiden zu eince Vereinba— 

rung am 24. Juli 1553 und um die Derausgabe aller geraubten 

Werthichaften. — Daraufhin ward Peter Sarrazin ermordet. Erzbifchof 

Balduin erwirkte unterm 14. November 1353 von Kater Karl einen 

ftrengen Befehl von Speier aus an alle NReichsgetrenen, ſeinem Better 

heimlich oder offenbar zu helfen, den Probſt von Blankenheim und den 

Herrn von Schöned feindlich anzugreifen. 

1) Siehe Dr. Johann Thill, Peter Sarrazin von Echternach, Bankier des Erz 

biſchofs Balduin von Trier. Publications, Vol. 45, 189%. ©. 251. 

15 —— “ 



2 

Auf diefe Mordthat hin hat der Teichtgläubige Abt Bertels in fei: 

ner luxemburgiſchen Gejchichte (1598) ein Märchen über den Mord 

durd) die Gattin Juliana ausgeipounen. 

Inder Icheint die Wittwe Sarrazins, Juliana, das Geldgeſchäft 
des Mannes auch nad) deſſen Tode fortgefegt zu haben. Der Erzbi- 

ichof verlieh ihr auf Lebenszeit das Haus Nulant und das Haus Conz. 

Noch 1359 und 1360 befennt der Schloßherr Welter von Clerf der 

Juliana für 500 alte Schildgulden Bürgichaft zu leiten. 

Gründung des Llarifjenklojters in Echternadh. 

Eigentlicdyer Gründer darf aber mit vollem Necht der weltberühmte 

Böhmenfönig Johann der Blinde genannt werden. Er war der Sohn 
des Iuremburger Grafen und jpäteren Kaifers Heinrich VII. und Neffe 

Balduins, Erzbifchofs von Trier. Johann war fein „fahrender" Nitter 

im wahren Sinne des Wortes. Sein unrubiger und thatendurftiger 

Unternehmungsgeift ließ ihn in alle Kriege und wichtigen Berhandlungen 

feiner Zeit eingreifen, fie jelbit Leiten, den Nusjchlag geben. Raſtlos 

durchlief er, die Waffen in der Hand oder bereit diejelben zu ergreifen, 

alle deutichen Landen, Böhmen, Bolen, Ungarn, Ktalien, Frankreich und 

die Niederlanden, war ftetS auf Neifen oder im Kriege. Geachtet und 

gefürchtet von feinen Nachbarn ob feiner Macht, geliebt und gechrt von 

jeinen Unterthanen, die er mit Güte regierte, zärtlich von feinen Kin— 

dern „geliebt, deren Hausmacht er außerordentlich vermehrt hatte, be= 

rühmt durch jeine Unerfchrodenheit und SHeldenmuth, der bis ans 

Übenteuerliche grenzte, wie ja jein Tod beweilt, war König Johann 

Graf von Yuremburg, ein erfahrener Nathgeber der meilten europäiſchen 

Fürſten, die Blume der damaligen Ritterfchaft. Nach feiner Erblindung 

und im fortgejchrittenen Alter ward der ritterliche freigebige König jehr 

fronm, ftiftete viele milde Anstalten und Klöſter und bejchenfte diejelben 

großmüthigſt. 

Dieſem Fürften, als luxemburger Landesherrn, dürfte der wohl— 

habende Schöffe Sarrazin, deſſen Tochter als Tertiarerin oder Beghine 

gerne ins Kloſter getreten wäre und in einem adeligen Stifte keine 

Aufnahme mochte gefunden haben, ſeinen Wunſch kundgethan haben, 

ein Clariſſenkloſter zu gründen. 

Gar anmuthig liest ſich die Legende des Abtes Bertels über die 
Gründung des Kloſters der Arbaniſtinnen vom Hl. Franzisfus, auch 
Clariffen genannt. Als der reiche Bürger Peter Zarafyn aus Trier ge 
gens Jahr 1330 des Klariffenklofter in Echternach gegründet hatte, reute 
es deſſen Gattin Juliana, diefe Güter bei Lebzeiten alle entäußert zu 
haben. Sie verfiel auf ein raffınirt fträfliches Mittel, ſich wieder in 
den Befiß des Eigentums zu jegen. Einen Meuchelmörder hatte fie 
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heimlich gedungen, der ihren Gatten bei der Rückkehr von einem Spa- 
ziergange in einer abgelegenen dunklen Gaſſe ermorden follte. Um allen 
Schein dee Theilnahbme am Morde zu verhüten, war te am jelben 
Mordtage nach Echternacdh gereift, wo fie den Nomen die Schenkungs— 
afte ihres Mannes abzuloden verftand. Im Convente ſprach die 
vom ſchmutzigſten Geize durchfreilene Deuchlerin: „Ihr wiſſet, liebe 
Töchter, wie mein Mann und id nur für Euer Wohlergehen leben 
und träumen. Wir haben mit großen Unkoſten diejes Kloſter erbaut 
und reichlid) dotiert. Ein Fehler hat ſich aber in den Urkunden einge: 
chlichen, der nad) unjerm Ableben unſern Berwandten eine leichte und 
fichere Gelegenheit geben wird, euch aus eurem Klofter zu treiben, alle 
Giüterfchenkungen weg zu nehmen. Bor allem muß des Erzbiſchofes 
von Trier Konfirmation eingeholt werden. Gebet mir alſo die Diplome 
ich werde jelbe in Ordnung Segen " 

Arglos gaben die Kloſterſchweſtern, deren Borfteherin ja die Toch— 
ter der Juliana jelbjt gewelen, alte ihre Urkunden heraus. Das verſchmitzte 
Weib heulte in Trier ob des blutigen Todes ihres Gatten, trug tiefe 
Trauer, verjilberte aber alles Beſitzthum und verduftete jpurlos. 

König Johann der Blinde ward von Mitleid für die armen 
Nonnen ergriffen und beſchloß denjelben hilfreich beizuipringen, indem 
er ihnen reichliche Schenkungen zufommen ließ. Soweit die Legende. 

Um die Erlaubniß des Apoftolifchen Stuhles zur Gründung des 

neuen Glarifienflofters in Echternach zu erlangen, jchrieb König Johan 

der Blinde an P. Clemens VI., der in einem Schreiben feiner Freude 

über die Gründung Ausdrud verleiht, dem Könige Togar das Recht ertheilt, 

fürs erfte Mal die Äbtiffin und 32 Schweftern zu ernennen. Der Pfarrkirche 
oder auch den Rechten eines Dritten (Benediktinerabtei, wie wir bald jehen 

werden), dürfte durch dieje Gründung fein Eintrag oder Schaden er: 

ſtehen. Schön heißt es im Schreiben: „Nach deiner Uns vorgelegten 

Bitte bezwedft du in großer Sorge für dein, deiner Eltern, deiner 

Kinder Scelenheit Jrdiiches mit Himmliſchem, Vergängliches mit Ewi— 

gem im glüclichen Dandel vertaufchend, zum Lobe und zur Berherrli- 

hung des göttlihen Namens ein Klojter in Echternach, in der Diözeſe 

Trier und in deiner Grafichaft unter den Namen der feligiten Gottes: 

mutter und des hl. Johannes des Täufers zu gründen“ .... 

Zu Ancona war diefe Päpftlihe Urkunde unterm 23. April 1347 ausgejtellt 

worden. 

Der befannte Deldentod des ritterlichen Böhmenfönigs in der 
für Franfreih und die Luxemburger Nitterfchaft fo verhängnißvollen 

Schlacht bei Erecy (1346) drohte den jchon begonnenen Bau des Klo— 

fter8 zu beeinträchtigen. Karl, fein Sohn und Erbe, der als Kaifer 

Karl IV. in Luxemburg die vormundichaftliche Negierung für den mins 

derjährigen Halb:Bruder Wenzel führte, erließ unterm 21. April 1348 

eine Fundationscharte, die wegen ihrer Schönheit im Urterte nachge- 

lefen zu werden verdient. 



DL 
ER 2 
N 

> 
Es 

2 

Darin überläßt Karl IV. den Clariſſen das freie Äbtiſinnwaählrecht, 
das Nieß- und Nutzungsrecht des Holzens, der Weiden und anderer Ge: 
wohnheitsrecjte der Mönche und der Einwohnerichaft, jowie Allodien 

der 4 Probfteien oder Meyereien: Dsweiler, Ernzen, Bollendorf, Irrel 

mit allen Dependenzien, ferner das „Ungelt“, das Fiſcherrecht im der 

„Venna der Minderlei" in der Sauer ꝛc. 

Abgedrudt ift diefe Urkunde bei Bertholet VI pieces — f. 73. Im Regie 

rungsarchiv in Luxemburg befindet ſich das Original nebſt authentiſcher Abſchrift. 

Ebenſo im Cartular der Clariſſen, Yatein und Deutſch. Foppens Dipl. bolg. IV. 

277 mit andern Notizen. Siehe Publ. seet. hist. 33, B. ©. 35. 

Schon am 28. Auguft 1348 erfolgte die Konfirmation des Erzbi- 

ichofes Balduin von Trier, der nicht hinter feinem Neffen bei der Do- 

tation der Kirche zurücbleiben wollte. Nach Zurathzichung jeines Archi— 

Diafons Peter Plebanus aus Echternad; betätigte er alle Privilegien, 

verlich Abläße an den 4 großen Muttergottesfeiten, den Wpofteltagen, 

Johannes des Täufers, Georg, Willibrord, Catharina. Allen Prieſtern 

ward Meile, Sakramentipendung und Predigt erlaubt. 

Die Benediftinerpatres erkannten, daß die Fundationscharte des 

Kaijers Karl IV. zu große Begünftigungen und Freiheiten enthalte, die 

ihre durd) 6 Jahrhunderte verbriefte Gerechtſame beeinträchtige und ver- 

lege. Am 2. Mai 1348 wandten fie fih an Saifer Karl IV. mit 

ihren Bejchwerden. In einem aus Köln datierten Schreiben vom 17. 

März 1340 erwiederte der Kaiſer, daß es feincswegs jeine Absicht 

geweſen, Jemanden Schaden und Nachtheil zuzufügen, am Allerwenig— 

ften dem Abt und den Religiofen, deren Gewohnheiten und Nechtfamen 

nicht gejcymälert werden dürfen. Die Glariffen und ihre Profuratore 

dürften aber frei und ohne Widerftand Steuern in den ihnen zugehöri: 

gen Ortjchaften erheben. Dabei jollten fie alle althergebrachten Rechte 

bejigen, welche die Grafen von Luxeuburg in der Probjtei Echternad) 

bejeffen und ausgeübt hatten. 

Bertels, Hiſtor. Yur. p. 296—304. Marx Erzitiit Trier IV. B. Seite 413. 

Metropolis Stramberg, 

Bertholet T. VI, pieces just. 82. Coblenz. Rapport Kreglinger. Regierungs- 

Archiv in Yuremburg. Abtei Regifters Prozeß. Publications seet. hist. 233. ©. 44. 

Erzbiichof Balduin von Trier ertrug die wiederholten Klagen der 

Benediktinermönche mit etwas Ungeduld. Beauftragt von feinem Neffen, 

dem Kaiſer Karl IV, erließ er im Namen des SKaifers am 3. Mai 
1349 von Trier aus eine Urkunde, wodurdy er den Probſt von Bit: 

burg und den Richter in Echternady beordert, über die Bollendung des 

Klarifjenklofters und deſſen Fortbau zu wachen, amdererjeitS aber die 

Thaten Aller zu jtrafen, welche Dindernije in den Weg legen möchten. 

„Bekannt machen wir euch,” heißt esin dem Schreiben, „daß B. Clemens 
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VI. unjerm erlauchten und lieben Neffen Yohannes jelig in väterlichem 

Wohlwolten huldvoll durdy eine Bulle vom 28. April 1345 den Bau 

und die Dotierung eines Klojters in Echternach zur größern Verehrung 

Gottes erlaubt hat. In feiner legten Willenserklärung hatte unjer Neffe 

jelig zum Seelenheil dieſes Gelöbniß gethan. Sein Sohn, unſer römi- 

cher Kaijer und König von Böhmen, übernahm die Ausführung des 

väterliden Gelöbniffes und bejchenfte die Gründung mit Einkünften. 

Biel in Anſpruch genommen durd) Negierungsgeichäfte übertrug er aljo 

dem Erzbiichof Balduin die Sorge und Wachfamkeit, den begonnenen 

Bau zu vollenden. 

Unterm 4 Mai 1349 reichten beim Notar Clammanus in Trier 

der Echternacher Dekan Yudwig, der frühere Abt Theoderich nebft den 

Mönchen Wilhelm, Richard, Deinrih von Duna, Kellner Johann, Jo— 
hann von Bergh, Abt Johann eine Proteftation gegen den Ban des 

Klofters auf dem Grund und Boden der Benediktiner in Echternad ein. 

Balduin jeinerjeits gewährt durdy) Urkunde vom 4 Mai alten Ehrift- 

gläubigen, welche in irgend welcher Weife den Bau des Clariſſenkloſters 
befördern, Abläße. Reg. Arch. Lux. Berg. Urkunde.) 

Im uni 1353, unter PB. Innocens VI. zu Avignon, gewähren 

12 Biſchöfe und Erzbiichöfe Abläße an Alle, weldye dem Gottesdienft in 

der Clariſſenkirche an beſtimmten Tagen beiwohnen, jowie aud) an alle 

Wohlthäter des Kloſters. 

Der Erzbifchof Boemund von Trier gibt am 23. Juni 1354 zu 

Saarburg jein Viſum, wogegen jchon am 20, Juli der Prälat und die 

Mönd)e des St. Willibrords Gotteshaus durch Urkunde diefen Abläßen 

zuftimmen. Erſt kürzlich war ihre Kirche durch Erzbischof Balduin und 

Nikolaus, Biihof von Achon, conjefrirt worden. (Balduin F21. Januar 

1354.) 
(Fortſetzung folgt.) 

Sur Geſchichte der Jahre 1680—1682. 
Bon Jak. Grob, Piarrer in Biwingen:Berchem. 

Fortſetzung.) 

8 9. Die Lehensherrlichkeit über die Grafſchaft Chiny. 

Die Grafſchaft Chiny iſt ein Lehen des Grafen von Bar, die 

Grafſchaft Bar aber iſt ihrerſeits ein Lehen der Krone Frankreichs, folglich 
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iſt die Grafſchaft Chiny ein Hinterlehen der Krone von Frankreich, alſo 

folgert die Metzer Reunionskammer um die Anſprüche Frankreichs auf 

Chiny zu begründen, wie ſolches, in dem vorigen Abſchnitt, des Näheren 

dargelegt worden iſt. Dort wurde dann auch die Unhaltbarkeit dieſer 

Schlußfolgerung hervorgehoben, indem wohl die Könige von Frankreich 

ſich ſtets als Oberlehensherrn der Grafen von Bar aufſpielten, dieſen 

Anſprüchen gegenüber aber unwiderleglich feſtſteht, daß, wenn auch der 

Graf von Bar für die eine oder die andere Ortichaft der Lehensmann der 

Könige von Frankreich war, die Grafichaft Bar ſelbſt aber immer, ebenio 

wie Yothringen, einen wejentlichen Beltandtheil des deutschen Reiches 

bildete und als ſolche auch behandelt wurde. 

Aber and) wenn dem nicht jo wäre, wenn die Grafichaft Bar 

wirklich ein Lehen der Krone Frankreichs geweien, auch in diefem Falle 

nod) wäre die Schlußfolgerung der Meger Reunioskammer falſch, denn wenn 

auch die Reunionskammer behauptet, und durch eimfeitige oder unvollftändige 

Anziehung verichiedener Urkunden beweiſen will, die Grafſchaft Chiny 

jei ein Lehen von Bar, jo konnte fie das nur indem diefe Neuntonsfammer 

eine Neihe Urkunden abſichtlich todtjchwieg oder nur verſtümmelt anzog. 

Wohl war der Graf von Chiny für Theile feiner Grafſchaft ein Lehens— 

mann von Bar, aber, und dies wird verjchwiegen, in einer ganzen Neihe 

von Urkunden erkennt der Graf von Bar offen und ausdrüdlich an, 

daß die Grafichaft Ehiny den Grafen von Bar nur theilweife lehens— 

pflichtig, - daß die Grafſchaft Ehiny für den andern Theil 

aber ein Lehen der Grafen von Zuremburg fei. 

Daß der Graf von Ehiny für einzelne Theile jeiner Grafſchaft ein 

Lehensmann von Bar, für andere ein Vajall von Yuremburg war, mußte 

zu Unzuträglichfeiten führen und zu Zwiſtigkeiten Anlaß geben und das 

umfjomehr, als auch dasjelhe Verhältniß für Montmedy und Etalle bejtand. 

Dieſem Uebeljtande zu begegnen traten die beiden Grafen in Unterhand: 

lung und die Frucht derjelben war ein Bertrag zwilchen Johann dem 

Blinden, Könige von Böhmen, als Grafen von Luxemburg uud dem 

Grafen Heinrich von Bar, welcher am 10. März 1343 gethätigt wurde. 

In einer erjten Urkunde erklären beide, daß jie aller Uneinigfeit 

entjagt und feiner von ihnen fernerhin Anſprüche gegen den andern 

erheben noch geltend machen würde, weder durch Krieg noch auf jonit 

irgend eine Weife; nur behält fi) der König von Böhmen vor jein 

Recht auf die Lehen, welche der Graf von Bar von ihm trägt, ſowie jeine 

Rechte auf Verdun und die Lehen von Ehiny, wie ſolche in den darüber 

jprechenden Briefen enthalten find.) Durch eine zweite Urkunde verzichtet 

1) „Nous Jehan par la grace de Dieu roy de Bohtme et Comte de Lu- 

„cembourg et Nous Henri, Cuens de Bar, faisons seavoir A tous que .Nous.. 



der Graf von Bar ausdrüdlic auf die Hälfte aller Lehen und Hinterlehen von 

Chiny, Montmedy und Etalle zu Gunften der Grafen von Luremburg 

und erfennt an, daß die Hälfte aller über dieje Lehen Iprechenden Urkunden 

aus jeinen Archiven Luremburg gehöre.!) Durch zwei weitere Urkunden, 

vom 27. Februar des folgenden Jahres 1344, wurde dann diejer Vertrag 

durch den Grafen von Bar vollzogen. Die eine diejer Urkunden ift an den 

Grafen von Chiny, Theodorich von Deinzberg, gerichtet und befiehlt diejem 

dem Grafen von Luremburg den Xehenseid zu leiften für die Hälfte von 

Ehiny, Montmedy und Etalle. In der anderen Urkunde erfennt er den 

mit Luremburg gejchloffeuen Vertrag an und befennt, daß um allen 

Weiterungen zuvorzufommen er der Graf von Bar an Stelle des Gra— 

fen von Chiny dem Graf von Luremburg di Koſten der Wblegung 

des Domagialeides bezahle. ?) 

In der Folge leifteten dann die Grafen von Chiny den Luxem— 

burger Grafen den Lehenseid, wie unter anderm folgende Urfunde be: 

weiſt. 

Nous philippe de Falkemont, contesse de Chiney faisons 
scavoir a tous come a Jourdhuy nostre cher Seigneur, Monseigneur 

le Due de Lucembourg nous aye reeeu en foid et en homaige de 
nostre dite conteit, tant comme de nostre doaire, nous en presence 

de nos hommes cy apres nommeis: Messire Jaeque de Verton, 

„Nous somines quites de tous discors, et de tous ceus dont nous puissions pour- 

„suivre l'un l'autre, soit par fait de guerre ou aultrement .. et avons 

„promis ..... que jamais ... . nous ne mouverons question ne aucune chose 

#. . . . saulfz et reservez a nous Roys de Boheme les fiefz que le dits 

„Cuens . , tient et l’accort de l’aeeompaignement fait entre nous de ce que 

„nous avons A Verdun et don fiefz de Chiney, si eomme il peut plus plaine- 

„ment apparoir par lettres faites sus ce... donndes A Verdun le dixieme 
„jour de Mars l'an de grace MÜCCKLII. (Abgedrudt Bertholet, histoire de 

Luxembourg, T. 6, Pr. j. p. XLVIII, vergleiche auch Würth-Paquet, Publiea- 

tions de la Sect. hist.. T. 21, p. 17 No 1564.) 

1) „Nous Henri Cuens de Bar... . comme certain traitiez et convenances 

„fait entre chier et aism& Cousin ly Roy de Boh&me, Conte de Luxembonrg, 

„pour ly et pour ses hoirs Contes de Luxembourg et Nous nons aceom- 
„pagnies ledit Roy et Conte la moitie des fiefs et arrierefiefs de Chiny, de 

„Montmedy et d’Estaubles . . . nous nous reeonnaissons la moiti6 de tous 

„es dits privilöges et lettres que avoir poulrons par devers nous chacun les 

„choses dessus dites estro et appartenir A mon dit Seigneur et Cousin Roy 

„+. Ce fut fait le Vendredy le dixieme jour de Mars, l'an de grace XCCCXLII. 

(Abgedrudt Bertholet. histoire de Luxembourg, T. 6, Pr. j. p. XLIX, vergl. 

auch Würth-Paquet, Publications de la Seet. hist. T. 21, p. 17, No 1565. Das 

Datum 10e jour de mai bei Würth-Paquet ift Drudiehler für 10. März.) 

2) Würth-Paquet, Publications de la Seet. hist. T. 21 p. 31 No 1642 et 

1643, 
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Messire Jehan de Villemont, Messire Jehan de Margny, chevaliers, 

Jehennin de Clemensey a present prevost d’ivoix, Jehan descomer, 

Jehan de Belvals prevost de Chiney, et Colar namelot, Escuyers, 
hommes de fiefs de la ditte Conteit, avons promis et en convent 

de bonne foid et loyalement, que en toute nostre vie ne metterons 

en nulle maniere la ditte conteit ne les forteresses et leur appar- 
tenances d’icelle en main de nulle personne qui soit, ou puisse 
estre, sans le Consentement et plaine volonteit, de nostre dit Seigneur 
le due, pourquoy la ditte Conteit, ses forteresses et appartenances 
puissent apres nostre deces estre en riens empeschier, ne des- 

tourbier de venir et choir a ceaulx, ou par droiet doibvent par- 
venir, ny aussy y lalsons entrer, ne sustenteror s nul qui genable 

puist estre ou nuire veulle a nostre S" le duc, à ses hommes, nea 
son pays, par le tesmoing de ces lettres scaellees de nostre scael | 
donnees à Luecembourg le XXIl* jour dou mois de may lan de 

grace Mil CCC einquante-eing.}) 

Diefe Urkunde wurde bier dem Wortlaute nad abgedrudt, wenn: 

gleich jelbe auch ſchon anderjeitig befannt war, weil dieſe Eidesurkunde 

feiner Beichränfung der Lehenspflicht auf die Hälfte der Grafichaft Chiny 

Erwähnung that, um dadurch zu zeigen, daß, wenn im den Urfunden 

welche die Reunionskammer vorbringt, Yuremburgs Oberlehensherrichaft 

nicht erwähnt wird, das zu feinen ‚Folgerungen gegen Xuremburg dienen 

darf, ebenfowenig wie aus unferer Urkunde gegen die Suzerainetät Bars 

über die andere Hälfte von Ehiny. In einem Wort, um zu zeigen, wie 

vorfichtig man fein muß, wenn man, auf einzelne Urkunden hin, Scylüffe 

bauen will. 

Seit diefem Vertrage vom 10, März 1343 waren aljo die Grafen 

von Luxemburg und die von Bar die gemeinichaftlidden Lehensherrn 

von Ehiny, Montmedy und Etalle, und zwar ein jeder für die Hälfte. 

Dieſes Verhältniß der Grafſchaft Ehiny zu Luxemburg und Bar war für 

die damalige Zeit nicht auffallend, ſolches kam öfter vor. Eigenthümlich aber 

wurde dieſes Verhältniß als die Grafen von Luxemburg durch Herzog 

Wenzel, am 16, Juni 1364, die Grafichaft Chiny fauften. Denn nun 

war der Herzog von Luxemburg für die eine Dälfte von Chiny jein 

eigener Lehensmann, für die andere Hälfte aber der Vaſall des Grafen 

von Bar. Bon dem Augenblide an fonnte alfo nur mehr Rede fein von 

einem Lehensverhältnig zwiichen Chiny und Bar, natürlicd; nur für die 

1) Colleetanea Wiltheimiana, Handſchriſt No 6855 der Bibliothöque royale 

de Bruxelles S. 255, vergl. aud) Bertholet histoire de Luxembourg, T. 6, Pr. 

j. p LAXXIV. 
cd ” 
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eine Hälfte der Grafichaft, während der andere Theil durd Kauf an 

den Lehnsherrn zurüdgefallen war. 

Zufolge des erwähnten Vertrages vom 10. März 1545 verpflichtete ſich 

der Graf von Bar dem Grafen von Luxemburg zu huldigen für jene Zehen 

welche er von Luremburg trug, während feinerjeits, in Folge jenes Kaufes 

von Chiny, der Derzog von Yuremburg dem Grafen von Bar für die 
eine Hälfte von Ehiny Huldigte. Ein Beijpiel davon haben wir in der 

aud von der Neunionsfammer, allerdings mit jener, einer Fälichung gleich: 

fommenden Verſtümmlung, angezogenen Urkunde über den geleifteten 

Domagialeid vom 16. Dezember 1887. Dieje Urkunde lautet wörtlid) : 

Je Henry Pflug, Gouverneur du Duche de Luxembourg fais 

seavoir a tous, que par le traiete et accord faiet dernierement 
entre mon tres redoubte Seigneur Monsieur le Dueq de Bar et 

Marquis de Pont d’une part et moy d’aultre, pour et au nom du 

tres redoubte Seigneur, Monseigneur le Roy des Romains et de 

Boheme, s’y que plus a plain est contenu par les lettres sur ce 

faictes, mon dit S" le Dueq at aujourd’huy scele de son scel les 
lettres de l’aequest de la Conte de Chiny, qui, faiet avait feu de 
bonne memoire le Ducq de Luxembourg et de Brabant, et parmy 

ce mon dit Sr le Dueq faisant mention comment Il reeognoist le fie 
de la ditte Conte de Chiny a tenir de ly en la maniere quil ap- 

partient et le fie le desire, et par le tesmoingn de mon scel pendu 

äces prösentes. Donne à Marville le seiziesme Jour de Decembre 

l'an XIIIC IIIIXX VII.) 

Die Reunionskammer läßt den durch ſeinen Vertreter den Lehens— 

eid leiſtenden Herzogen von Luxemburg jagen „qu'il reconnait tenir le 

fief et Comté de Chiny du Due de Bar“ während er jagt „eomment 

il reconnait le fief de la dite Comté de Chiny A tenir de lui en 

la maniere qu'il apparrient et le fief le desire“ nämlich, auf Grund: 

lage des Vertrages vom 10. März 1345, für die eine Hälfte der Graf- 
ſchaft Chiny. 

Nachdem alſo die Grafen, beziehnngsweiſe Herzoge, von Bar ſelbſt 

anerkaunten, daß die Grafſchaft Chiny nie ganz ein Lehen von Bar ge— 

wejen und nachdem Bar und Luxemburg ſich geeinigt, daß um allen 

Streitigkeiten vorzubeugen, beide die Grafichaft halbſcheidlich befigen 

jollten, fann von einer Benadtheiligung eines Oberlehensherrn durch 

die in Frage ftehenden Verträge feine Rede jein, auc wenn Bar ein 

Lehen Frankreichs gewejen wäre, da dieje Verträge nicht eine Abtretung 

1) Colleetanea Wiltheimiana, Handfchrift Ne 6855 ber Bibliothöque royale 

de Bruxelles p. 255. 
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fondern eine Abgrenzung der beiderjeitigen Nechte darftelltem Zum Ueber: 

fluß fommt nun noch in Betracht, daß die Herzoge von Bar aud) die 

Tajallen der Luremburger für beftimmte Lchen waren und die Herzoge 

dies auch anerkannten durch die Urkunden vom 10. März 1343 und vom 

16. Dezember 1387. 

Wenn num endlih Bar und Luremburg durch den fo oft erwähn- 
ten Vertrag vom 15. Juli 1602 diejes gegenseitige Bafallenverhältnif 

löjten indem jie beiderjeitS ihre Rechte aufgaben, jo kann Frankreich 

feine Schädigung feines Oberlehensrechtes vorſchieben, im Falle ihm ein 

joldhes zugeftanden, da eine Schädigung nicht vorliegt. Wollte Frankreid) 

aber dennnoch dies behaupten, dann hätte es zuvor den Kaufpreis erftatten 

müſſen umd che cs jeine Urtheile vom 21. Mpril 1681 und 5. April 

1683, erließ, zuerft für jene Yändertheile dem Herzoge von Luxemburg 

den Lehenseid leiften müffen, auf welche diejer im Vertrage von 1602 

verzichtet hatte. Und jo hat audy im der Annahme, Bar jei ein Lehen 

von Frankreich, die Neunionstammer zu viel bewiejen, denn aus den 

aufgeftellten Borderjägen folgt auch dann, daß Frankreich fein Necht auf 

Ehiny geltend machen fonnte. 

(Forti. folgt.) 

Ons Religio’n. 
Bre'f vun önger Mamm un hire Pi’r zu Pareis, 

opgesät vum Charel Müllendorff. 

(gutgehalen vum Herr Beschof). 

V. Breif. 

Ons Religio'n elöng as d’Wo"recht. 

1. Ons Religiown as d’sicherst Wourecht: 

Ech pro“we, wät hir Feind hu font, 

A soe mir: „Mat dönen hälen, 

Dät wär en allze schlechte Bond.“ 

2. Mir sot en Herr, de vil stodelert, 

„Verschide seten, 'd geif keng Seil, 

Ann dus wär et mam Mensch fir emmer 

Wann hien dem Do"d an d’Gräppe fell.“ 
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Ech geif mein Dünke, Fille, Wellen, 
Hätt ech keng Seil, gu®r net versto'n ; 

A geif a mir möng Seil gelöchent, 
D’Se'] selwer misst dei Lige so'n. 

Ma wei! Wann d’Seil am Leif gelieft hust, 
Ann t’Haptgesetz wor: „D’Seil besuergt !* 
Wei fierchterlech muss d’Seil da liewen, 
Dei fir sech selwer net gefu®reht ! — 

Et get der och, de! drolech drömen, 
Aus Gott geif d’ganzeg Welt entsto’n, 
Wei an dem Meir onro“eg Wälen, 

Ann och erem eso" vergo’n. 

Et s«“t mir mei Gewessen deitlech, 

Dass éch net sen e Steck vu Gott, 

Dass éch net sen mein Herr a Möschter, 

Ma Gott der Herr a sei Gebot. 

Neischt helft et mei, séch d’Seil ze denken 

Wei an dem Mier eng klinzeg Wäl, 
Wann & mat ög’'nem Göscht a Wellen 
Do stet vir Gottes Tribunal. — 

Nach aner soen: „Sit dach roteg, 

Nom Do"d fir all èr miglech Fäll; 

Wel onser Herr Gott hu®t en Himmel, 

Ma gleft net, dass en hust eng Hell.“ 

’D wor & vun onse freie G£schter, 

Den t'Hell am Liewen net geplot, 
Ma we! den Do"d séch him kotm weisen, 
Do hust e no dem Herr gefrot. 

Dät hu*t de falsche Frenn messfalen : 

So soten him, dät do wär schwäch, 
Wel anescht liewen, anescht stitrwen, 

Wär fir e Man keng richteg Säch. 

„Erlabt, sot du den arme Kranken, 

Zum Guden ännern, dät as Kräft, 

A glöeklech as meng Seil am Stierwen, 

Hu®t si sech d’Liewen nös verschäft. 

. Geint wät den Herr 'so“ klo’r geleiert, 

Sot dir: „Mir möngen, ’d geif köng Hell.“ 

Ma wi® vun i°ch, misst éch dra leien, 

Wär, mir ze helfen, dann zur Stell ?4 —, 
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Et get 'sougner nach me? gescheiter, 
De; dun all Käpp ener ên Hut: 
Se so'n: 'D ass net derwiert ze streiden, 

Wel gider Religio"n as gut.“ 

Da wäre jo och gut all Ween, 

Gleich gut wär och all Drank a Speis, 

All Mettel kennten da gleich helen, 

Fir neischt me’ breicht &n &ppes Neis. 

Wel d’Religio“nen hun hir Ween, 

De! r&chs a lenks gin ausernen ; 
Se hun hir Leiren, hir Maneiren, 
Dei klenken oft we’ jo anı nen. 

. Dät Jo ann Nen get op ons Seilen, 
Op t'Freihet get et ann op d’Gnod, 

'T get op t'Verzeiong vun den Sennen, 

Op Schold a Wiert vu freier Dot. 

A Jo ann Nöen as dach net d’selwecht, 

Net me; we! gleich sen Dag ann Nufcht ; 
Dät ênt verdreift allzeit dat anert, 

A kémols sen se wo"r zugleich. 

A Wiert fir det ann d’anert Liewen, 

Sen d’Religio“ne gu®r net gleich ; 

Ann nemmen eng as gut an allem, 

As sicher, mächteg a ganz rdch. — 

"T höscht och : „Geint t'Leit sit braf ann eirlech, 
Dann hut der scho genog gedo'n ; 

Get Gott och nach ’so® schlecht behandelt, 

'T fällt him net än, sech ze beklo’n.“ 

Wel Gott as d’eischt vun alle Wéêsen, 

As t'Flicht geint hien als t'heigst bekannt: 

A geint den Nächsten hu mer Flichten, 
Wel hien as Gottes liewegt Kand. 

. Ons Flichte geint de! aner Menschen 

Hun all vu Gott hir enzeg Kräft: ' 

Mir fannen ons du’ru gebonnen 

Wil hien e Lo"n a Strof verschäft. 

Geint d’Menschen nemmen hätt & Flichten ? 

Gott soll versehwanne vir de Leit ? 

Dät Greisst wär neischt, dät Klengst wär alles, 

Wie welt da so'n dät wär gescheit ? — 
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23. Nach aner sollen anescht denken, 

Ma all hun se fir Ent gesuergt: 

Dass se fir t’ Zeit vun hirem Li’wen, 

Vum Halz sech schäffe gider Furrcht. 

24. Ech hun dobei dön hei Gedanken : 

Hätt & vun d&nen Dönker Recht, 

Da breichten si wu®] net ze fierehten, 

Ma ons geng et danu och net schlecht. 

. Hun ower mir eleng dat Wotert, 

Dann as ons Stellong net mei gldich : 

Si sen am Enn da me: wei arem, 

A mir se fir den Himmel reich. 

IL ot 

26. E Rot, dé kômol ze verwerfen, 

As den, mer wi®lt de sieh’ren Del. 

Ann as den Del dät Enzegt wotert, 

Dann as en och onst enzegt Höl. 

27. Häl dech also“ un onse Glawen 

Wel hien op Gottes Wurt sech grent, 
A wel deng Seil mam enzeg Worren 

Hir Ro“ ann hire Fride fent. 

Thiofrids Keben des heiligen Willibrord 
aus dem Yateinifhen überfegt. 

Thiefrid, dein Knecht, weiht dir, Willibrord, dies Werk, feines Geiftes 

Schwachen Tribut; div zur Ehr übergeb’ ich das Buch an die Nachwelt. 

Hat es auch Mängel, verzeih', da es dich, deine Thaten verberrlicht. 

Schreibe mich ein in des Vebens Buch, du, mein Ruhm, meine Hoffnung ! 

Borrede zum Leben des heiligen Clemens Willibrord, des eriten 
Erzbiſchofes von Utrecht. 

Euch, ſeinen geliebten Mitbrüdern des Echternacher Kloſters, den 

Cedern des Libanon, ſtehend im Hauſe des Herrn, wünſcht Thiofrid, 

ſelbſt ein wildes Pfropfreis, in erbarmender Liebe dem edlen Olbaum 

eingefügt, die Fülle des Heils und des Segens für Leib und Seele 

dieſes irdiſche Leben hindurch, darnach, als Krone eines tugendreichen, 

über alte zeitlichen Sorgen erhabenen Wandels, die unausdenkbare, un: 

ausiprechliche Glorie in der Ewigfeit. 
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‘hr feid mir Söhne und Brüder, Mitknechte und Herren. Gibt 

mein Alter mir das Anjchen eines Baters über euch, jo find wir dod) 

durd) das Band der Liebe als Brüder verbunden; dienen wir zufammen 

gleich unter dem ſüßen Joche der Ordensregel, jo überragt euer Verdienſt 

doch das meinige. 

Zwar befremdet mic die Bitte, die ihr an mich richtet. ‚So er: 

jchraf Iſaak einjt über die Maßen und verwunderte ji) mehr als man 

glauben fann‘, da durch göttliche Fügung zuerit und vorbildlich an ihm 

fid) erwiejen, wie jo leicyt vertrauen die Gläubigen und wie der Segen 

der Synagoge übertrugen worden auf die Kirche. Wie joll ich, ver— 

fiegendes Bächlein, die paradiefiihen Matten eines Luſtgartens bewäilern ? 

Wie könnt ihr, die ihr von der Fülle des Hauſes Gottes beraufcht und 

vom Strome feiner Wonne getränft jeid, von mir verlangen, daß id) 

euch von den trüben Waflern des Gehon jpende? Dir flieht Feine 

dichteriiche Ader, noch habe ic) getrunfen an der Quelle der Weisheit, 

nod) hat ein Engel vom Himmel mir, wie einft dem Iſaias, mit glühendent 

Steine die unberedten Lippen geläutert. 

Indes ermutigt mich der Ausſpruch umjeres Boöthius, daß es für 

Liebhaber der geiftigen Freuden nichts Willtommeneres gibt als littera: 

riſche Schäge, an denen die Kräfte des Geiſtes ſich bilden und entwideln, 

und deren Anjchen auch durch die zeitliche Entfernung nicht geichwächt, 

vielmehr erhöht wird und geftärft durch die Weihe des Alters. Einge— 

denf der Mahnung jenes trefflichen Meifters, der wie fein anderer jede 

Art des Willens erklärt und lehrt, will ich denn eurem Wunjche mid 

fügen und die Laft übernehmen, die ihr mir auflegt, wenngleich) ich der 

mir zugemuteten Aufgabe nicht genüge und befürchte, die Mängel meiner 

Arbeit möchten denen zur Beſchämung gereichen, die in zu großem 

Vertrauen mich dazu ermuntern. 

Es läßt ja der Gedanke an ener Wohlwollen, meine innigjt geliebten 

Brüder, mir jegliche Mühe leicht, ich möchte Tagen, wonnig ericheinen, 

die id) aus Gehorſam gegen euer ſüßes Gebot übernehme. Was hätte 

man auch zu befürchten, wenn man treuer Freundesbruſt jeine Gedanken 

anvertraut? Mit doppelter Luſt arbeite ich daher an der Schrift, die 

für euch beftimmt ift: Wo, was an fich ſchon angenehm iſt, noch den 

Freunden mitgeteilt wird, da muß zum Genufle der Arbeit noch die 

Würze der Liebe hinzufommen. 

In diefem Vertrauen auf eure Wertichägung wäge ic) meine Kräfte 

nicht ab, verichmähe ich gar des Neides beißenden Wideripruch und bös— 

williges Urteil. Da mag fid) aufbäumen der Scorpion des Neides und 

feinen giftigen Stachel gegen mich richten: wenn ihr auf meinem Wege 

zur Seite mir jeid, wenn euer Geiſt das Gift beſchwört, dann kenne ich 
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weder Furcht noch Scheu; ich trete mit dem Fuße die Hydra und brenne 

ihr mit glühendem Eiſen die Köpfe aus; taub gehe ich vorüber jowohl 

an den heulenden Hunden der Scylia als an den bethörenden Gejängen 

der Sirenen. Sowie der Dichter Doraz jeinen Schüler einjt ermunterte, 

zum eigenen Ruhme und den Muſen zu Ehren die Dichtkunft zu pflegen, 

jo biete auch ich zur eigenen Luft und euch zur Freude, was Gottes 

Site mir eingibt. 

Ich weiß, daß meine Gegner mit dem jchmählüchtigen Zahn des 

Meides mid) werden herabzuiegen juchen. Dieſe Art meines Beftrebens 

als unnüg verurteilend, werden fie zur Waffe des Spottes greifen, wie 

es böje Menjchen gerne thun: Sie werden mich geiftesihwach nennen 

und jagen, man müfje hippofratiiche Bande mir anlegen; herausfordernd 

werden ſie fragen, wie ich die Verwegenheit haben könne, mir anzumaßen, 

die Geſchichte unjeres heiligen Waters Clemens Willibrord in neuer, 

jelbitftändiger Form wieder darzuftellen, da doch bekanntlich der gelchrte 

Alkuin, der gebildetfte Scyriftiteller feiner Zeit, der verdienftvolle Lehrer 

des großen Karl, des erhabenjten aller Könige und Kaiſer, diejen Leben 

ihon eine Schrift gewidmet hat, welche mit wiifenfchaftlicher Tiefe die 

Anmut des Ausdruds verbindet. Doc es mögen aud willen meine 

Kritiker, daß ich am Geichwäg der Menichen und an eitlem Ruhm fein 

Gefallen finde, und daß ich nicht darnach ftrebe, das Andenken eines fo 

angesehenen Autors vergeffen zu wachen. Gemäß dem Worte des 

Bialmiften: „Noch mehr will ich thun zu allem deinem Xobe‘, werde id), 

gleich der Wittwe im Evangelium, welche zwei Deller in den Opferfaften 

des Deiligtums warf, aus dem befcheidenen Vermögen meines ſchwachen 

Zalentes Heine Beiträge zu den glänzenden Gaben der Weichen hin: 

zuthun. 

Was ich thun will, ift nichts Neues: Ich kann mich für mein 

Beginnen auf das Anjchen der größten Männer berufen. Die vier 

Evangeliften, angedeutet in jenen lebenden Wejen, welche die hl. Schrift 

in geheimnisvolfem Sinne mit Flügeln verjehen darftellt und voller 
Augen vor: und rückwärts, auch fie haben nach einander deufelben Stoff 

des neuen Teſtamentes niedergejchrieben. Und folgt nicht der hi. 

Hieronynmms, der bewährte Ausleger der heiligen Bücher, — ohne zu 

reden von den übrigen, jowohl griechifchen als lateinischen Bertrauten 

der göttlichen Weisheit — in jeinen Überjegungen und Erklärungen 

einem von anderen jihon wiederholt betretenen Pfad? Bon Terenz, dem 

altbefannten komischen Dichter, der ‚in den Prologen zu jeinen Stücden 

wahre Mühe verjchwender‘, rührt ja der Spruch: „Was man auch jagt, 

e8 hat's ein andrer jchon gejagt." Dem ſtimmt auch Horaz zu in jenem 

Doppelvers: 
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„Wer die Dichter vor uns fo eifrig bewundert und anpreift, 

Daß er nichts ibnen vorzieht, nichts ihnen gleich achtet, täuscht fich“, 

ja noch mehr: indem micht der Wert der Schrift, fondern das Anjehen 

der Perſon jein Urteil bedingt, und indem er wähnt, jchon allein die an 

fremdem Werfe geübte Kritik laffe ihn als gelchrten und formvollendeten 

Schriftiteller ericheinen, wird er, weit entfernt demjenigen zu jchaden, den 

er anfällt, vielmehr ſich felbit den Vorwurf des falichen Urteils zuzichen 

und fid) in den Ruf des Neidings bringen. 

Aber, wie jchon gejagt, was die wülten Narren jchwagen, ficht mich 

nicht an. Biel mehr beachte ich das Wort des Yivius, der von Cato be: 

zeugt, daß niemand deifen Nuhm weder durd) Lob vermehren noch durch 

Tadel verkleinern könne, wiewohl zwei ausgezeichnete Männer, M. Cicero 

und C. Caesar, beides verſucht haben, jener im Xoben, diejer im Tadeln. 

Leitjtern für mich it diefer Gedanke: Wenn einst der blaſſe Tod ſowohl 

uns, die wir jchreiben, als die, welche über uns urteilen, wird dahin: 

gerafft haben, wenn, wie Horaz jagt, „eines Tages die früheften Blätter 

fallen und ein junger Wald heranwächſt“, dann wird der Leer nicht 

fragen, wer die Schrift, die er licht, verfaßt hat, jondern was fie wert 

ift; er wird nicht fragen, ob der Autor im ein armjeliges Stüd Tuch 

oder in Seide und Purpur gehüllt vermodert, jondern, mit Dinantjegung 

jedes Ehrenranges und des Anichens der Namen, wird er das Talent 

nur nad) dem WVerdienite der Werke beurteilen, 

Nehmet aljo das Werk hin, das ich unternommen habe nicht im 

der anmaßenden Erwartung eines jichern Erfolges, fondern im Vertrauen 

anf eure Freundſchaft, welche gewilfermaßen, wie Boëthius jagt, es nicht 

als unftatthaft erachtet, wenn man im Streife der Seinigen and) einmal 

nachläffig plaudert oder gar zuweilen faſt alberne Dinge erzählt. Nur 

möge eure Borficht nidyt daran Anſtoß nehmen, daß bei der Verherr— 

lihung unjeres hohen Stifters meine Nede nicht, gleicdy dem von Berge 

herabrollenden Strome, in erhabenen Stile dahinflieht. Da ich vordem 

das Leben des Trierer Erzbiichofes Yintwin jchrieb, der ein bevorzugter 

Liebling Gottes war umd der „Leute Wonne“, da ich außerdem die vier 

Bücher „Blumen, geftrent auf die Gräber der Heiligen“ verfaßte, habe 

ich bereits die Fülle meiner Geiftesadern ſich ergießen laffen und zugleich 

alles erichöpft, was die göttliche Liebe mir aus der Guelle des Lebens 

überreichlich mitteilte. Möge das, was ich jegt aus meinem dürftigen und 

erichöpften Borrate biete, euch ebenfo angenchm und willtommen jein wie 

jene früheren Schriften. 

Ich kann mid) der bangen Furcht vor dem Ttillichweigenden Urteile 

eurer Wilfenichaft nicht erwehren; doch bedenke ich den trojtvollen Aus— 

ſpruch Cicero's: „Die Liebe urteilt blind". Kommet daher meiner jchenen 
9 



Furcht Schonend entgegen; unter euern Schuß jtelle ich mein Werf: Es 

ift ja eure eigene Arbeit, die Frucht eurer eigenen Anregung, die ihr 

vertretet. Und während ic; auf den ichiwanfenden Fluten meines Unter: 

nehmens dahinjegele, rufet oft und inftändig mit dem Propheten: „Komm, 

o himmliſcher Geift, von den vier Winden!” damit ich in rajcher Fahrt, 

an allen Klippen vorbei, die mir meine Gegner aus dem Hinterhalte 

bereiten, die Waare, eure eigene, aus Sturm und Woge, die von allen 

Seiten mic umdrängen, in den ficheren Hafen bringen und übergeben 

fünne. Lebet wohl! — Ende der Vorrede. Es folgt der 

Juhalt der Kapitel. 

1. Wie der h. Willibrord als Sohn des ewigen Lichtes im einem 

geheimnisvollen Geſichte der Welt jchon vor jeiner Geburt angekündigt 

wurde. 

2. Seine Geburt, feine ftandesgemäße Erziehung und feine Über: 

gabe an das Stlofter. 

3. Wie fein Bater Ordensprofeß ablegte, als Ordensinann heilig: 

mäßig lebte und jein Leben beichloß. 

4. Wie der vortrefflich begabte Sohn jchon in zarten Jugendjahren 

eine dem Alter vorausgehende Reife des Charakters bewies, und im jei- 

nem zwanzigiten Jahre behufs weiterer Ausbildung nach Irland über: 

ging. 
5. Wie er in feinem dreiundzwanzigften Jahre in dem Dafen des 

Küftenortes Gravelingen landete, von dort nad) Utrecht fam, der dama— 

ligen Haupt- und Reſidenzſtadt des friefiichen Reiches. 

6. Wie er von Pippin, dem damals fiegreichen Franfenherzog, 

ehrenvoll empfangen, für die biichöfliche Würde beftimmt und nach Rom 

aejandt wurde, 

7. Wie jeine Ankunft dajelbjt von einem Engel dem Bapfte Ser: 

gius geoffenbart und er dann unter großen Freuden und Ehrenbezeug- 
ungen empfangen und zum Erzbiſchof geweiht wurde. 

8 Wie er nad) Franken zurückkehrte und ihm der Bilchofsjig in 

in der angejehenen Stadt Utrecht übertragen wurde, und er auc als 

Biſchof dem Drdensleben treu blieb. 

9. Wie er in jenen Gegenden zahlreiche Kirchen und Klöfter errichtete 

und geiftliche Oberhirten und Vorfteher einjegte. 

10. Wie er fi) an den Dof des aus Südfriesland verjagten Rat— 

bod begab, dann aber, weil jeine Arbeiten bier ohne Erfolg waren, in 

das benachbarte Land der gleichfalts nocd) freien Dänen ging; wie ibm 

dort dreißig Knaben übergeben wurden, die er bei feiner Rückkehr mit: 

brachte und unterwegs taufte. 
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11. Wie er auf der Inſel Foſiteslant einen Aufenthalt machte, die 

dortige Hauptſtätte des abergläubiſchen Dienſtes aufſuchte, von den da— 

ſelbſt graſenden, dem Götzen geweihten Tieren einige für ſeine Gefährten 

ſchlachten ließ, darüber vor dem Könige Ratbod ſich verteidigen mußte 

und vor der Todesſtrafe durch ein dreimaliges, an drei auf einander 

folgenden Tagen geworfenes Loos wunderbar gerettet wurde. 

12. Das Städtchen Echternady und die Ortſchaft Süftern ſowie 

andere Güter und Kirchen werden ihm von fränkiſchen Großen durch 

rechtsgültige Schenfung übergeben. 

13. Seine Ankunft auf der Inſel Walchern, wo der Aufjcher des 

Sögentempels ihm wegen Zertrümmerung des Gögen verwundet und 

zur Strafe dafür von Bejefienheit befallen und nad) drei Tagen in den 

Abgrund der ewigen Berwerfung geftürzt wird. 

14. Wie der Auficher eines Fleinen Gutes, das einem reichen Herrn 

gehörte, den Heiligen beſchimpfte und dafür mit plöglichem Tode bejtraft 

wird. 

15. Wie auf des Heiligen Gebet eine Quelle in jandigem Boden 

entiteht. 

16. Willibrord labt zwölf arme Bettler aus feinem Kleinen Reiſe— 

gefäß und der Wein nimmt nicht ab. 

17. Er ſteckt feinen Stab in ein faft leeres Weinfaß und das Faß 

ftrömt über von edlem Wein, der ſich über den Boden ergieht. 

18. Wie er einmal durd ein Wunder der göttlichen Güte an vier- 

zig Säfte, aus einem Borrat von höchjteng vier Hälften, Wein in reid)- 

licher Genüge ſpendete. 

19. Wie ein reicher Geizhals, der die Laſttiere des Heiligen aus 

jeiner Wieſe verjagte, mit jchwerer Krankheit geftraft und von Willibrord 

geheilt wurde. 

20. Wie auf das Gebet Willibrords die Peſt im Klofter Deren zu 

Trier aufhörte und den kranken Nonnen die Gejundheit wiedergegeben 
wurde. 

21. Wie durch jeine Segnung das Haus eines Familienvaters von 

den fürchterlichen Beläftigungen eines Geſpenſtes befreit wurde. 

22. Willibrord jpendet PBippin, dem Sohne des Herzogs Karl 

Martell, die Taufe und prophezeit deſſen künftige Größe. 

23. Er bittet den h. Bonifatius, jein Nachfolger als Biſchof von 

Utrecht zu werden. 

24. Die Anmut jeiner Geſtalt, jein natürlicher Tod; die wunder: 

bare Vergrößerung jeines marmornen Örabiteines ; das himmlische Licht, 

das häufig über jeinem Grabe erichien, und die Rauchſäule von Wohl: 

gerüchen, die wie eine dichte Wolfe oft iiber dem Grabe jchwebte. 
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25. Wie das ÖL, das über feinem Grabe brannte, regelmäßig 

während der feierlichen Meſſe in der Yampe überftrömte. 

26. Ein au den Gliedern gelähmtes Weib wird an jeinem Grabe 

geheilt, und ein von Zitterfvankheit befallener Füngling wird dort von 

feinem Übel befreit. 
27. Ein facrilegiicher Diakon ftirbt plöglic). 

28. Eine wunderbare Weinvermehrung am Feſte des h. Wilgislus. 

29. Der h. Willehad führt zwei Jahre lang an der Edhternacher 

Abtei ein Einficdlerleben in der Abgejchlojfenheit ; auch die beiden Erz- 

biichöfe Beornrad und Stigand halten fich dort auf und erbauen alle 

durch ihr frommes Leben. 

30. Wie Willibrord der h. Amalberga, die er während jeines Le— 

bens mit dem Chriſam gejalbt hatte, nad) jeinem Tode erichien und ihr 

den Ordensichleier übergab. 

31. Ein Einzelfampf enticheidet zu Gunsten des bi. Willibrord 

über einen jeiner Abtei gehörigen Befig, der vom Meere überjchwenmt 

worden war. 

32. Wie Ehilderih, Stiftspfarrer an der Trieriichen Domkirche, 

auf einer Bilgerfahrt nad) Jeruſalem durch die Berdienite Willibrords 

aus einem ſchrecklichen Seefturme befreit wurde. 

33. Wie Willibrord die Frevel an dem Gute feiner Abtei umd die 

ungerechten Eingriffe der Schußvögte ahmdete. 

34. Die Auffindung feiner Neliquien und die Wunder, welche 

ihre Übertragung verherrlichten. 

39. Wie die Einwohner von Walchern unter dem Beiltande des 

h. Willibrord den Sieg erringen über Nobert, den Grafen von Flandern. 
36. Wie der Abt Thiofrid auf die Inſel Walchern reiste, und dort 

von erfreulichen Wunderzeichen unterftügt, einen dauernden ?Frieden 

herftellte. — Schluß der Kapitelüberjchriften. Es folgt das 

Leben des heiligen Clemens Willibrord, des eriten Erzbiſchofes 

von Utrecht. 

I. 

Als der Schöpfer und Bildner des Weltalls, nad) dem ungeordne— 

ten Durcheinanderwogen des Weltenitoffes, jedem einzelnen Ding jeine 

Schranken anwies, als er dann, felbit das Urbild aller Schönheit, mit 

unvergleichlicher Schönheit das Weltall ſchmückte, stellte er zur Leuchte 

und Bier im Dunkel der Nacht die Sterne hin nach ihrer Art und 

Größe, und die Sterne traten auf jeine Stimme an ihre Poſten am 

Himmel. Ebenſo hat Gott, zur Erleuchtung und Verſchönerung der 

inneren Nacht und der Zierde des Menfchen, der Welt im Kleinen, zu 
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allen Zeiten, ſowohl vor dem Geſetze als unter dem Geſetze und zur 

Zeit der Gnade, der „Hilfe am Morgen“, wo erglänzte das Licht des 

wahren Morgenſterns zu verfünden den wahren und ewigen Tag, — 

Männer von heldenmütiger Tugend erwedt, die wie helle Gejtirne, zu 

ihrer Zeit erfcheinend und fich einander ablöfend, in das Dunkel des 

jündigen Herzens mit dem Lichte der Heiligkeit leuchten und in die 
Blindheit des Menfchen den Glanz der Sonne der Gerechtigfeit gießen. 

Sp ging in der Ferne, in der Provinz Nothumbrien, bei den 

‚vom ganzen Erdfreis geichiedenen Britanniern‘, im „Lande der Engel" 

möchte ich jagen, auf welche man die Worte der Schrift deutet, daR die 

„Morgeniterne bei der Schöpfung allzumal Gott lobten und alle Kinder 

Gottes jauchzten“, ein hell leuchtendes Geftirn auf, der heilige Willibrord, 

defien Tugendglanz nicht nur über Britannien, jondern über den ganzen 

vierteiligen Erdkreis erftrahlen jollte. Sohn des ewigen Lichtes, eritand 

er ‚Zeil zu nehmen am Erbe der Heiligen tm Lichte‘ des Glaubens, in 

bedeutjamer Viſion der Welt ſchon angekündigt, che denn er geboren 

ward. 

Seine Mutter, aus hohem fFürftlichem Gejchlechte, heiratete, der 

Familie Wunſch entiprechend, Wilgisius, von erlauchtem ſächſiſchem 

Stamme. Einſt hatte jie während des Schlafes ein Traumgeficht, wo— 

rin ihr unter dem Zeichen eines himmlischen Lichtglanzes der Beruf 

ihres künftigen Sohnes angefündigt wurde. Sie jah, wie die Mond— 

jichel bis zum Bollmond anwuchs und jonnenhell Leuchtete, wie dann 

die volle, glänzende Mondicheibe allmählich von der Linie des Tierkrei— 

ſes abzumweichen ſchien und plöglic in ihren Mund herabglitt. Verlegen 

und erjchredt, begab sie fich zu einem frommen Briefter, und fragte 

nad) der Bedeutung der jeltfamen Erjcheinung. Dort vernahm fie nun, 

aus dem Munde des Geiftesmannes, das Lob ihres fünftigen Sohnes, 

deffen Größe jo der Welt ſchon vor jeiner Geburt geoffenbart wurde. 

„Die Mondicheibe, jo lautete die Erklärung des Prieſters, bedeutet deinen 

einftigen Sohn, dejfen Tugendichein, im Dunkel des fterblichen Xeibes 

allmählih hinſchwindend und beim Tode erlöichend, die Helligkeit des 

inneren Xichtes in die irdijch geſinnten Geifter ausjtrahlen wird vermöge 

des Glanzes feines wunderbaren Wirfens, gleih der Sonne, die von 

der Eentralhöhe des Himmels aus die Welt erleuchtet; dem Monde 

gleich, ‚der da einherichreitet in jeiner Klarheit‘, wird der Glanz jeines 

Nufes durd) das Halbdunkel diefes Lebens ſich weithin ergießen und 

den Weg der Gerechtigkeit denen zeigen, die da wandern in der ‚Zeit 

der Finſterniß; durch die Strahlen, die von feinem Namen ausgehen, 

wird er die Bahn der Tugend vor den Blicken fichtbar machen und zum 

Betreten derjelben einladen ; und jo wie am Himmel zunimmt die gold: 

lodige Sonne, jenes Symbol der Scele des Sercchten, in der die Weig: 
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heit thront, ſo wie zunimmt der Mond, nach dem Sinne der Väter ein 

Bild des vollkommnen Baues des verklärten Leibes, ſo wird dereinſt 

dein Sohn wachſen und groß werden in der Fülle der Ewigkeit vor 

dem Angeſichte Gottes. Durch den Gnadenvorzug ſeines Verdienſtes 

wird cr, ‚an ſeinem Poſten stehend‘ am chriſtlichen Sternenhimmel, 

glänzender erjtrahlen als die andern Sterne des Himmels; demm unter 

den großen Söhnen der Kirche, welche in dieier jchwanfenden Welt, je 

nach dem Wechſel von Friede und Verfolgung, gleich dem Monde bald 

zunimmt, bald abnimmt, wird er den Vorzug haben, daß das wahre 

Licht, das die Menſchen erleuchtet, der Abglanz des ewigen Lichtes und 

der Derrlichfeit Gottes, mit fiebenfacher Klarheit ihn erleuchten wird.“ 

1. 

"Die edle Gattin, deren Herzenswunſch mit jener bejtimmten Den: 

tung des Traumgelichtes übereinftimmte, war überaus glücklich iiber das 

‚Lob, das über ihren Sohn geiprochen worden. „Im Glauben, ohne zu 

zweifeln‘ vertraute fie; langmüthig in der Hoffnung ging fie heim und 

verharrte treuer als je in der Übung der Tugend. Nach einiger Zeit 
fam der verheißene Sohn zur Welt, die Wonne des Dimmels und der 

Erde, unſer Schuß und umfere Zierde. Bei der Taufe nannte ihn die 

Mutter Millibrord, welcher Name, nad) Ausitorung des vorlegten 

Yautes, in deutscher Sprache bedeutet „Freiwilliges Brod*. Groß war 

die Freude der Eltern und Verwandten ; die ganze Nachbarichaft eilte 

herbei, fie zu beglückwünſchen; nicht geörere Freude bewirkte einit Iſaak, 

der Sohn der Verheißung, bei feiner Geburt, noch Samuel, den die 

Mutter unter Thränen erfleht, noch Johannes, deſſen Geburtsfeier dag 

Evangelium umständlich berichtet. Das ganze Daus, fonit jo ftill umd 

einfach, Ichwelgte gleichjam in ranschender Feſtfreude. 

Als der Knabe dann anfing ‚im Lächeln zu erfennen die Mutter‘, 

da koſtete letere das Glück in vollftem Maße. Ihr Derz frohlodte 

tim Deren über der Auszeichnung, der fie gewürdigt worden, ein Kind 

zu bejigen, welches der Ruhm und die Zierde der Ihrigen jein jollte, 

Und welchen Troit empfand fie, wenn ſie ihren prüfenden Bli über 

dem Kinde ruhen ließ. Die ſüßen Ahnungen, die dabei in ihrer Seele 

jih regten, ſprachen auch ihre Angehörigen aus, wenn fie im Auge des 

Kindes den Vater und die Mutter juchten. Aus ihren Reden tönten 

die Worte wieder, mit denen Hieronymus einft einer andren Mutter, Sal- 

viana, Zroft zuſprach: Schau im Kinde den Bater! Sich, wie die Aus 

gen, wie die Hände, wie die Stirne an den Vater erinnern; wie der 

Funke feiner Kraft ichon im jungen Sproßen leuchtet, wie durch des 

zarten Fleiſches Spiegel die Scelenftärke des Vaters im Bilde hervor: 

bricht, weccher Heldenmuth jchon im der engen Bruft des Kindes wohnt! 
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Über jeinen Gefichtszügen ſchwebt das Bild der Mutter, mit des Vaters 

Ebenbild jo innig fich vereinend, daß die zarte Stindesgejtalt den gan- 

zen hohen Adel der beiden Eltern ausftrahlt. So lieblih, jo ſüß iſt 

das Kmäblein, daß alle Bekannten und Berwandten ſich darım ftreiten, 

es auf den Armen halten, dan es jedem am Halje hängt, von jedem 

geichaufelt wird. Sein findlih Lallen und Stammeln, wobei die Fleine 

Zunge noch auftößt, läßt es um jo liebenswürdiger erjcheinen 
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Paulus-⸗Geſellſchaft. 1899. 

Hülsemann Philipp. Die Abtei von Echternach. Zur Inauguration des St. Jo— 

jeph: Benftonates in der Benediktinerabtei in Echternac. MITTERIRAUNER: 

J. Eßlen (1898). — Gedicht. 

Kellen Tony. Die Honorare franzöfifcher Schriftiteller. Sonderabdrud aus den Preu— 

Rifchen Jahrbüchern, herausgegeben von Hans Delbrüd, Band %, 

Heft 1. Berlin. Verlag von Georg Stilte. 189. 

Idem. Kindergarten. Jlluftrierte Wochenschrift für die fatholifche Jugend. III. Jahr: 

gang. 1898. Effen (Ruhr) Fredebeul und Stoenen. 

SucietE gantiere Luxembourgeoise, Statuts. Yuremburgershandihuhmacher:Berein. 

Statuten. Luremburg. P. Worre-Diertens. 1899. 

— — > © 5 

Mittheilung. 

Allen unferen verehrten Yereinsmitgliedern und 
Abounenten die ergebenftte Hadridt, daß im Zanfe 
des nächſtens Monates die Beiträge, resp. Abonne- 
ments-Gelder erhoben werden, 

Der Bereinsvorfand, 

Luremburg. — Drud von P. Worra-Mertens, 
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Ons Religio'n. 
Bre'f vun enger Mamm un hire Pi’r 

zu Pareis, 

opgesät vum Charel Müllendor/ff. 

(gutgehalen vum Hörr Beschof). 

VI. Bre'f. 

D’Geheimnesse vun der Religio"n. 
1. Ons Religion as voll Geheimnes, 

Un dät t’ falsch Wessenschaft séch ste;sst. 

Du s@s: „De Glaf as mir e Reitsel: 

Ech danken dem, de mir et le'sst.“ 

2. Geheimness nenne mir eng Wonrecht, 
Dei net erröcht get mam Verstand ; 
Ma du wels nemmen dät behälen, 

Wats du mat dengem Göscht erkannt. 



10. 

11. 

12. 

Dät nemme glewen a gebrauchen, 

Wät & verstöt: wann dät wär recht, 

Da geng et an dem Liewen allen, 

Zemol ons klenge Leide schlecht. 

Mam Feierwon geng “ch net fu’ren, 
Zum Photograph dirft «ch net go’n, 
Den Telephon wär mir verbu®den, 

Ann t’ Fixfei'r selwer leiss éch sto’'n ; 

Wel ech jo guer net ka bekäppen, 
Wei Damp ganz Reie Wen licht sehleft, 

Wei mei Gesicht sei Portr& zöchent, 

A wei meng Stemm um Drot weit left. 

En deift Geheimnes as fir t’ Vollek 
D’elektresch Schell ann d’Lieht um Drot; 

Ma soll et dät d’eischt misse löchnen, 

Bis et de Grond hu*t klo’r erfrot ? 
. 

T’lescht wor “ch bei dem Herr Paschtoter, 

Ann hun dei Säch em matgedelt, 

Wels du seng Entwert iwerleen, 

Vum Zweiwel bas de da gehelt. 

. E sot: „Et get vil wo®er Sächen, 
Dei onse Gescht guer net verstet ; 

Als falsch erkennt € mu’nech äner: 

Dät as e gro“ssen Emersched, 

Ech häle neischt fir onverstänneg, 

Wät cch’emol gu®er net verstin; 

Wel mengem Göscht as net zewider, 

Wät mei heig stät, 'we' éch gesin. 

Ech glewe gitren engem äner, 

De mei verstöt a mei gesdit, 

Ann hurlen un, wel &ch him trauen, 

Wät wdät vu mengen Ae léit. 

Vil, wät fir m&eeh en deift Geheimnes, 

As Gott mei klo’r ewei den Däg; 
(sefällt et Him, mir dät ze soen, 

Dann as et mir eng sicher Sach. 

Verstet sech, Zeche muss ech fannen, 

Dass wirklech Hien et as, d@ schwätzt, 

Net desen oder de Bedreter 

Sech an séeng Plätz mat Konschte setzt. 



13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Dät brauch den Herr mir net ze weisen, 

Wät ech gesin mat méngen A’n; 
Ma dankbar gin &ch bei Hi® lauschtern 
Wät &ch net selwer klo’rka ma’n. 

Soll nemmen dät am Liewe gellen, 

Wothanner ké Geheimnes stécht, 

Da misst @&n d’Li®we selwer lössen, 

Dät d’Seil am Leif 'son höm’lech möcht. 

Mat Reitzel as onst Menscheliewen 

Un alle Seite voll gestoppt, 
A wa mer önt mat Mei geleisst hun, 
Dann as en änert, dät ons foppt. 

„Vu kenger Säch erkennt En alles :* 

Dä’s engem weise Man sei Sproch. 
Dät nemmen hu mir klo’r a sicher, 

Wät fir ze liewen as genog. 

Dass mir mat onsen Ae kucken, 

Dät as fir ons gewess keng Fro; 
Ma t’ Kucke selwer as & Reitsel, 

Wann &n och kuckt am hellen Do. 

Der Seil verdankt de Leif d’Bewegong, 

Dät soen ich wu®] d’Menschen all; 

Ma frot: Wei brengt dann d’Seil dät fierdeg, 
Dann hält i®ch net en änz’ge stall“..... 

An d'Ried musst “ch dem Hörr do fälen, 

Wei ech dät Wurt gehe'rt: „Verzäit, 

Sot ech, wät dir do welt behapten, 

Dät schengt mir dach net ganz gescheit: 

Wann &ch meng Hand an d’Lücht wel hiewen, 

Da gleich erhi"wt se séch ganz licht ; 
Ech du méng Aen op a kucken 
All dät, op wät éch se gericht. 

Wei kenn dir nu Geheimnes nennen 

Wät gider Kand ganz einfach fend; 

A wo® mir äner driwer schräcken, 

Sid dir Geleirten do verblent ? 

Fir wät so“sst dir dann op de Bänken ? 
Wo®hin hun i®ch t’heig Schotle bru®cht ? 
Fir wät nach läng doruschter sichen 

Wät Gott 'sou klo’r vir ons geluegt?“ — 



23. Du®rop gouf onsen Herr zur Entwert: 

„Verstit meng Wirder dach net schlecht. 

Gedold! ann heiert m&ch nach weider ! 

Dir word da soen, ech hätt recht. 

24. De Menschegöscht, d& séch leisst goen, 

Helt viles un, gleich, uni Fro; 

Ma wann e welt de Grond erfu°rschen, 

Da get em”oft, wat weiss wor, gro. 

25. Ons Wessenschaft versieht an allem 

Der Säch ze kommen op de (irond; 

Ann oft, no viler Me! a Sichen, 

Hust si am Enn en dach net font. 

26. W£l de Geleirte bei dem Täschten 

Op mu®nech donkel Reitzel stéisst, 

Krit hin net selen e Bedenken, 

Dät all dei äner ro®eg leisst. 

27. Wann do, wo“ mir am klorste kucken, 

De Schied s@ch mat dem Licht verbröt, 

Soll dät k& Schied fir ons entbälen, 

Wät iwer de Verstand ons get? 

28. D’'Geheimnesse net unzehu®len 

Fend schon op deser lerd seng Strof: 

De Stolze kös ze heig ka klammen, 

Ma de’f fällt e voll Schan erof. 

29. Vum Licht, dät ons den Herr gewisen, 

Hu vil, verblent, séch lasgemächt : 

Se hänke nun un Drömereien, 

A gi vu Kamner ausgelächıt. 

50. Ma dei d’Wurt Gottes fredeg glöwen, 

Hu schon heiniden hire Lo“n: 

De Glaf get e vil Licht am Liewen, 

A brengt en d’eiwegt Lieht als Kroun. 

31. D’Sonn helft den Aecn d’Säche kucken, 

Ma d’A, dät d'Sonn kuckt, get verblent: 

'So® mecht de Glaf ons viles kloer, 

Wann en och Donkles an him fend. 

52. D’Ierwsen huet mu°nech donkel Seiten, 

— De Geigendel welt ch net so'n —, 

Ma uni si genge wir d’Menschenu 

Ann hir Geschieht gu®r net versto'n. 
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| 35. Vum Li®wen, dät nom Doud muss kommen, 

As läng net alles klo’r gelu*gt ; 

Ma uni dät wär Gott a Menschen, 

Geschieht a Liewen deischter Nu®cht. 

34. D’Geheimnes soll k& Mensch erschrecken, 

(ranz iwel wär e sos bericht ; 
Wel wann et kent vu Gott do u’wen, 

Dann as et wei e Bur vu Licht.“ — 

35. Ech hun dei Wirder gutgehälen, 

Mir schengt, se wore gut gesot, 

Du kaıuns der se nun iwerlöen, 

Als Entwert op wats du gefrot. 

BEN Keben des heiligen Millibrord 
aus dem Yateinifchen überfegt. 

Sortfekung.) 

Die Mutter zog das Kind mit liebender Sorgfalt auf, ſtets eingedent 

jeiner hohen Abkunft. Oft jchwebte ihrem frommen finnenden Geiſte das 

Bild des göttlichen Kindes vor, welches, ‚Säugling aud) geworden und ein 

faum Entwöhnter‘, wie Iſaias jagt, ‚in das Loch der Otter und in die 

Höhle des Bafilisfen die Hand jteft und die giftige Schlange, deren 

Biß unheilbar ift, aus den menschlichen Herzen reißt, in deren Inneres 

ſie ſich eingejchlichen und verfchloiien hat und wo fie nun, ihre ver: 

ſchlungenen Windungen der Lift und Lüge zuſammenziehend, ſich auf: 

knäuelt und bald im Geheimen wie die Dtter verwundet, bald offen wie 

der Bafilisf angreift. Jenem göttlichen Kinde befhloß die Mutter ihren 

Sohn, den Liebling ihrer Scele, zu weihen. Sie teilte den Entſchluß 

ihrem gleichgefinnten Gatten mit umd drängte ihn, die Hingabe zu voll: 

ziehen. Der Vater, der mit Freuden die glüdlichen Anlagen des Sohnes 

unter der fronmen Leitung der Mutter fi entwideln jah, ſchloß fich 

dem Wuniche der Gattin am und übergab nad) einiger Zeit den Knaben 

der nahen Abtei Ripon, damit die auserwählte Seele, die ein bevorzugter 

Tempel Gottes zu werden beftinmmt war, in jener bewährten Schule der 

Tugend jo geleitet würde, daß fie nichts hören, nichts fprechen Iernte, 

was nicht zur Furcht Gottes führt, wo fie feine böjen Grundfäge auf: 

nehmen, den verlodenden Ruf der Welt nicht kennen, jondern, mit Kin- 

desmunde Schon zum ſüßen Pjalmengefange angeleitet, in die Lieder Sions 

mit einſtimmen folite. 
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II. 

Bald nadydem er den Sohn, das Unterpfand jeiner großen Hoffnung, 

dem Herrn zum wohlgefälligen Brandopfer dargebradht, überlegte der 

Vater auch jeinerjeitS, wie ſeiu Reichtum ihm den Weg zum Himmel 

erjchweren dürfte. Das Gleihnis vom Kameel ſich vorhaltend, dachte er 

bei jich nad), wie er fich fehren und winden müſſe, um durch das Nadel: 

öhr zu kommen, wie er, nach Wbwerfung der Gepädlaft, die ihn bejchwerte, 

Taubenflügel annehmen könne, um auszuruhen in den Aften jenes Bau- 

nes, der aus dem Samen des geiftigen Senflorns emporwächſt. Tag 

und Nacht im Herzen dies erwägend, entichloß er fich endlich, nach dem 

Worte des Pjalmiften: ‚Siehe, ich floh in die Ferne und blieb in der 

Wüfte‘, in fein Inneres ſich zurüczuziehen zur Betrachtung feines Schöp— 

fers; nad dem Beiſpiel jener heiligen Könige und Großen diefer Erde, 
welche durch ihr begeifterndes Wort die irdijch gefinnten Seelen mit jid 

und den Ihrigen zum Himmel hinreißen, bejchloß er, eine Einöde ſich zu 

erbauen, fi den Unruhen aller weltlichen Sorgen zu entziehen und einzig 

und allein nad) der Ruhe feiner Seele zu verlangen im Dinblic auf das 

himmlische Vaterland. Die mahnenden Worte des Herrn: ‚Willft du voll: 

kommen fein, jo gehe,hin, verkaufe alles, was du haft, und gib es den 

Armen‘ und, ‚Folge mir nad‘, jegte er in die That um. 

Auf die Welt und ihre Ehren verzichtend, folgte er, allem entjagend, 

dem Kreuze der Entjagung und ftieg nun um jo freier und leichter die 

Yafobsleiter hinan, ‚an deren oberen Ende der Herr fteht‘, den Herauf 
fteigenden im reichlichem Erbarmen die Hand reichend und fie zur Höhe 

heranziehend, die Läſſigen aber vermöge feiner richterlichen Gewalt in die 

Tiefe hinabjtürzend. Er legte auf feinen Naden das ſüße Joch des 

Herrn und brachte ſich dem Ichendigen, wahren Gott als ‚lebendiges, 
wohlgefälliges, vernünftiges Opfer‘ dar; mit einer jolchen Treue beharrte 

er in der Übung des vollfommenen Lebens, daß er auf den Flügeln der 

Tugend bis zur Höhe eines Makarius, eines Arjenins, eines Serapion 

und der übrigen Träger des Asketentums ſich hinaufichwang und bald 

ihrem Fluge gleich kam. ‚Vertrauend auf den Derrn, ermeuerte er feine 

Kraft‘ und, „ich beftedernd mit Adlersflügeln‘, richtete er unverwandt 
feines Geiftes Blid zu den Strahlen der wahren, ewigen Sonne und ent: 

brannte dann um jo eifriger im der Liebe zum geiftlichen Leben und pflegte 

um fo fleißiger die Tugenden einer gereinigten, geläuterten Seele, die 

von allem Anfprig diefer Welt ſich losgeriffen und die eigene Sünde 

vollends abgeftreift hat. 

Am äußerten Ende eines Küftenvorjprunges, deſſen Sohle einer: 

jeit8 von einem Meeresarme, anderjeitS vom Humberfluffe bejpült wird, 

lag eine einfame Zelle, die dem hi. Andreas geweiht war. Dort ver: 



» 

5 
brachte Wilgislus ſeine ferneren Lebenstage in heldenmütigem Ringen, 

nacheifernd dem heiligen Schutzpatrone feiner Klauſe, welcher ja auch, 

wie die Überfegung ſeines Namens es andeutet, an Gnade ein Held 

war. Doc die mit jolchen Echägen reich gefeguete ‚Stadt‘, die auf den 

geiftigen, von himmliſchem Gmadentau befruchteten ‚Höhen ftand, konnte 

nicht verborgen bleiben‘: Wilgisius wurde, wie der Pialmift jagt, „ein 

Berg, der Frieden empfängt für das Volk“ und, vom leuchtenden Glanz 

der Wunder umfloffen, weit und breit über ganz Britannien hin fichtbar 

ward. Bald drang der Ruf feiner feltenen Tugenden bis an den Hof 

des Fürſten, und es wurden ihm vom Könige und den Großen des 

Landes durch rehtsgültiges Vermächtnis Befigungen übergeben und Ge— 
ichenfe verehrt, deren Ertrag er zum Bau und zur würdigen Aus— 

ſchmückung einer Kirche verwandte, jowie zur Einrichtung und Austattung 

der Eleinen klöſterlichen Genoſſenſchaft, welche er um fich verjammelte. 

Nad) vielen Kämpfen ‚gegen die Fürften diejer Finſternis, wider die 

Geifter der Bosheit in der Yuft‘, übergab er dort feine Seele als Sieges— 

opfer in die Hände feines Gottes. Durch die Wunder, die fortgejegt an 

jeinem Grabe gejchehen, lebt jein Andenken durch alle Zeiten fort. 

IV. 

Doch kehren wir nach dieſer Abſchweifung zu unſerm Gegenſtande 

zurück. Wir berichteten oben, wie Willibrord als Kind dem Kloſter 

Ripon zum gottgefälligen Brandopfer übergeben wurde. Dort wuchs 

der Knabe gleichwie ein aromatischer Baum unter den hohen, duftenden 

Gedern empor, und es eilte bei ihm die Vollendung des Charakters der 

Bartheit des Alters voraus. Er folgte nicht den Berlodfungen eines 

müßigen Lebens, jondern an Berftand reifer als an Jahren wandte er 

ſich entichloffen der raſtloſen ZThätigfeit zu. ‚Es kommt ja für jeden das 

Alter, wo der zweiteilige Weg fich zeigt‘, wo nämlich zu wählen iſt 

zwiſchen Unwiſſenheit und Bildung, ‚wo die Unerfahrenheit deu Schwantenden 

Sinn in die geräujchvollen Straßen treibt‘. Auch Willibrord fam an 

diejen Scheideweg. Doc er gehörte zu den Knaben, von denen der vom 

hi. Geiſt erleuchtete Sänger David im 18. Pſalme jagt: „Das Zeugnis 

des Herrn iſt getreu und gibt Weisheit den Kleinen". Abſchied nehmend 

von der Kindheit jchlichten Lernverſuchen, ſchlug er den fteilen Bergpfad 

jur Rechten ein umd bildete jeinen klaren Geiſt jorgfältig in jedem 

Wiffenszweige aus, in jeinem ganzen Benehmen nad Kräften ſich be- 

jtrebend, allen ein Muſter und Beiipiel zu jein. 

Mit dem fortichreitenden Alter jchritt er voran in Gerechtigfeit und 

Glaube, wie es im Evangelium von Jeſus, dem Haupte der user: 

wählten, heißt: „Er nahm zu an Weisheit und Gnade vor Gott umd 

u 
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den Menſchen“. Das Lob, das der Geichichtichreiber Juſtinus dem 

Iphikrates jpendet, welcher als Jüngling vonTzwanzig Jahren von den 

Ahenern zum Heerführer beftellt wurde, kann man auchz hier wieder: 
holen: unter jo vielen glänzenden Perlen der Jugend, welche die chr- 

würdige Abtei Ripon zu den ihrigen zählte, gab es feinen Jüngling, 

der zu fchöneren Hoffnungen berechtigte umd eine größere Reife des 

Geiftes bewies als Willibrord, und dod) blühten zu Ripon über alles 

menjchlide Vermögen hinaus alle Tugenden, welche Paulus in einem 

feiner Hirtenbriefe aufzählt. 

Als er das zwanzigfte Jahr erreicht hatte, erwachte in ihm der 

Wunſch nad ftrengerer Xebensweife, die ihn mächtiger als alle Freuden 

und Genüffe anzog. Er vernahın in jeinem Innern jene Aufforderung, 

welche die Stimme des Herrn zum erjten Male an Abraham, dei erjten 

der Patriarchen, richtete: „Seh aus deinem Lande und aus deiner Ber: 

wandtſchaft“; er trat in die Fußſtapfen des ewigen Königs, der nicht in 

der Stadt jeiner Väter, jondern auf der Reiſe, nicht im Hauſe der 

Eltern, jondern in einer Herberge zur Welt Fam, die Arme feiner jung: 

fräulichen Mutter fi) zum Throne erwählend und mit unferm fterblichen 

Fleifche als mit feinem purpurnen Königsgewande fich umkleidend. 

Nachdem der Abt ihm, nach langen Widerjtreben, die Erlaubnis 

gewährt hatte, jein Klofter zu verlaffen und fich einer ftrengeren Regel 

zu unterftellen, ging er, unter Zuftimmung der über jeine Wbreije 

trauernden Mitbrüder, nad) Irland hinüber. Dort wurde er, ein edler 

Ankömmling, in ein Ordenshaus eingeführt, welches nicht nur eine 

Schule der Askeſe, jondern auch eine gelehrte Anftalt war. Eine un- 

zählige Schar ausgezeichneter Lehrer glänzten in friedlicher Eintracht 

dafelbft, und ein Meer von Wiffenfchaft hatte fi) im Laufe der Beiten 

dort angefammelt. In diefem eigenartigen irifchen Klofter, deffen Mönche 

fi Soldaten nannten, jollte Willibrord zuerft al8 Neuling ſich im 

Waffendienfte üben, ehe er Soldat genannt werden mochte; er wollte 

Schüler fein, ehe er Lehrer ward; er that dasjelbe, was wir von Plato 

lefen, dem jcharffinnigen Weltweilen und Lehrer an der Akademie zu 

Athen: lieber wollte er fremdes Willen im Beſcheidenheit lernen als 

eigene Kenntniffe mit Anmaßung vortragen. 

Zwölf Jahre lang überließ er ſich fo dem Studium, gleichwie 

Jeſus, unfer Herr, die Weisheit des Vaters, gleich ewig wie diejer, aud) 
zwölf Jahre alt war, als feine jungfräuliche Mutter ihn im Tempel in- 

mitten der Lehrer fand, wie er zuhörte und Fragen ftellte. Im Zujammen: 

leben mit jenen heiligen Männern, jenen Leuchten der Welt, wie es die 

biichöflichen Klofteräbte Egbert und Wigbert waren, die dort um der 

Glorie des himmlischen VBaterlandes willen in der Verbannung weilten, 
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ichöpfte Willibrord Ströme von Weisheit in himmlischer Betrachtung, jo 

daß, wie die Schrift jagt, ‚aus feinem Innern Ströme des lebendigen 

Waſſers floffen‘, nämlich geiftliche Gmaden, und daß er, nad der 

Prophezeiung des Iſaias, wie ‚ein Strom der Herrlichkeit‘ erjchien im 

Lande Sion, wie ein Fluß, welcher, ‚angefüllt mit den lebendigen Waffern 

Gottes, das Volk Gottes hinderte, auf dem Wege Ägyptens zu trinken 

von den trüben Waflern des Gehon‘. Mad) dem Beiipiele des hi. 

Paulus, des Gefäßes der Auserwählung, der zu den Füßen Gamaliels 

in den Geheimniffen des Gejeges und in der Wiſſenſchaft der Propheten 

gründlich) unterrichtei wurde, lernte er in jenem Hauſe der Zucht des 

Herrn ‚das glaubwürdige Wort, wie es der Lehre gemäß tft, damit er 

im ftande wäre, in der gejunden Lehre zu unterrichten und die Wider- 

iprecher zu widerlegen‘ und damit er, mit der geiftigen Rüftung ans 

gethan, vertrauensvolf jprechen fünnte: ‚Die Waffen unjeres Kampfes 

find nicht fleiſchlich, ſondern mächtig durcd Gott zum Niederreißgen der 

Beten und der Natjchläge, zum Niederreißen alter Hoheit, welche ſich 

erhebt wider die Erkenntnis Gottes, und zur Unterwerfung allen Un: 

gehorjams’. 

V. 

In ſolcher Schule, deren Tüchtigkeit durch die überaus ſtrenge 

Regel der iriſchen Mönche bezeugt wird, bildete ſich der zukünftige Lehrer 

unſerer Mutter, der h. Kirche, zum vollkonmenen Geiſtesmanne aus. 

In feinem dreiunddreißigften Jahre — diefe Zahl, um ein halbes ver- 

mehrt, ftelit ja die Sfahreszahl des fleiichgewordenen Wortes dar, wo die 

Erlöjung des ganzen Menichengejichlechtes auf dem Altar des Kreuzes 

begründet wurde, und wo bdurd die Ausgießung des h. Geiftes über 

alles Fleiſch die apoftolische Predigt ihren Ausgang nahm über den vier- 

teiligen Erdfreis, — entbrannte Willibrord vor Begierde, in weit ent: 

legene, fremde Länder auszuwandern, damit er, mit dem Pialmiften 

freudig fingend, ‚ein Einkömmling bin ich bei dir und ein Fremdling, 

wie alle meine Väter‘, den in der Trennung von Gott Wandernden das 
Bürgerrecht im Gezelte der Himmelsbürger erwerbe. 

Als künftiger Apoftel barg er in feinem Innern die Pfunde, die 

er erhalten von Ehriftus, jenem ‚vornehmen Manne, der in ein fremdes 

Land zog, ein Neich für ſich einzunehmen‘; wuchernd mit dem Gelde, 

zog der erprobte Wechsler vor, es in weiter Ferne zur verwenden; Lieber 

wollte er ‚mit Iſaak in fremden Lande ſäen, um hundertfältige Frucht‘ 
in die Scheune des Herrn zu bringen; er follte in Wahrheit ein 

‚Hebräer‘, das heißt Wanderer und VBorübergehender jein, welcher den 

auf dem Wege des heiligen Lebens zum ewigen Baterlande Hinwallenden 

beigezählt würde, an welche der Prophet in jeinen Klageliedern über das 
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Leiden Ehrifti die Worte richtet: „D ihr alle, die ihr vorübergehet am 

Wege, gebet acht und jchanet, ob ein Schmerz gleich jet meinem Schmerze!“ 

Ja, er gibt acht und Schaut zum Heiland empor, deifen Schmerz, für 

ihn ſelbſt erduldet, er nach dem Maße der menfchlichen Möglichkeit mit: 

zuleiden wünjcht. Höher ſich emporjchwingend auf der Bahn der Tugend, 

‚vergißt er, was hinter ihm liegt, und ftredt jich nach dem aus, was in 

der Zukunft Liegt” (Phil. 3. 13); ‚nicht wandte er ſich an Fleiſch und 

Blut’, nicht blieb er in der ganzen Umgegend, jondern vettete ſich auf 

den Berg‘ (Gen. 19. 17), die geiftigen Höhen; fich erinnernd, daß dem 

Jüngling, der zum Begräbnis des Vaters zurüdzufehren wünjcht, die 

Erlaubnis dazu im Evangelium verfagt wird, verzichtet ev auf den Troft, 

Eltern und Baterland wieder zu ſehen und zu begrüßen. 

Sein Borhaben teilte er zwölf Ordensbrüdern mit und entzündete 

in ihren Herzen daſſelbe Verlangen nad) der Abreiie zu heiliger Bot: 

ichaft. Da er beftimmmt wußte, daß einzelne Landftriche ‚Salliens, das 

die britanniichen Sachwalter gebildet’, damals noch im Irrwahn des 

Götzendienſtes ftarrten, jo beftieg er ein Schiff, ‚befeftigte am Maſte die 

ſchwellenden Segel‘, Löfte die Taue, und, dem heiligen Geifte das Steuer- 

ruder überlaſſend und die Richtung der Fahrt, vertraute er fich dem 

tobenden Weltmeer an. Schon ſchwindet vor ihren Blicken die Küfte des 

Eilands; nur den Himmel jehen fie über fih, nur Meer rundum; doc) 
fürchtet fich) der mutige Glaubensbote nicht, ſondern fteuert voll Zuver— 

ficht dem erwünjchten Hafen zu. 

Er landete im Dafen von Gravelingen, an der Küfte von Fries: 

land, wo noch heute neben dem Altare der Kirche ein vierediger Stein 

verehrt wird, auf dem der Deilige herübergefahren jein joll, weil der 

Sciffshauptmann am irifchen Ufer ihn wegen Mangel am nötigen Fähr— 

geld nicht hatte mitnehmen wollen. So berichtet eine Legende, die unter 

den friefiichen Einwohnern von Geſchlecht zu Geſchlecht jich vererbt hat. 

MWahrhaftig, ein neues und unerhörtes Fahrzeug; denn die Natur des 

Steines bringt es ja mit fi), daß er im Waſſer unterjinft, aljo nicht 

in die Höhe zur Oberfläche, jondern in die Tiefe von feinem Gewichte 

gezogen wird. Wir wollen es dem Urteil des geläuterten Geiſtes überlaffen zu 

enticheiden, ob es ein größeres Wunder ift, über die Wellen des Meeres 

binzufchreiten, oder auf ſchwankendem Stein, der nad) natürlichem Geſetze 

untergehen müßte, ſich ununterbrochen zu halten über dem tiefen, tojen- 

den Abgrund und auf ſchwerwiegendem yelsblod das Gewicht des eige— 

nen Körpers dem Hafen zuzuführen. Wenn man das Gejeg der Natur 

erwägt, jagt man, es jei unmöglich; zieht man aber die Allmacht des 

göttlichen Wirkens in Betracht, jo erjcheint es micht weniger vernunft- 

gemäß, daR die Kraft, die vom Leibe des Heiligen ausgeht, den Stein 

über Waſſer halten und mit jeinem Führer ans Ufer treiben kann, als 
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daß etwa die Kraft des Magnetiteines eine jchwere Eiſenmaſſe ohne 

Hülfe eines Werkzeuges in der Luft jchwebend feſtzuhalten vermag. 

Willibrord unterbrach jeine Reiſe nicht durd einen Aufenthalt zu 

Öravelingen. Nachdem er die von der bejchwerlichen Seefahrt erichöpften 

Glieder nenu belebt hatte, breitete er die Segel aus und trieb durch Ruder— 

ſchlag das Schiff von neuem an, das im ruhiger Fahrt, nicht vom 

geringiten Sturme gefährdet, die glatten Wellen durchfurdte. Er landete 

an der Mündung des Nheines, des Königs aller Flüffe, deren Gallien 

und Sermanien ſich rühmen. E3 war im Jahre 690. Entzückt über dag 

reizende, herrliche Land, ging er, dein Knechte Abrahams gleich, der dei 

Sohne jeines Herrn die Braut werben jollte, geraden Weges nad) Utrecht, 

damals Haupt- und Reſidenzſtadt des Friefiichen Neiches, um dort in 

kurzer Frift dem Herrn, dem Sproffen Abrahams, eine Braut zu eriwer: 

ben und mit himmliſchem Schmucde auszuftatten. 

VL 

Da er unterdeffen die Kunde erhalten, daß die Frieſen, von jcher 

ein hartnädiges Volk und von umnbeugjamen Sinne, damals aufs 

neue in Fehde lagen mit ihren Grenznachbaren, jo faßte er den durd) 

Zeit und Umftände gebotenen Entjchluß, fih zu Pippin zu begeben, der 

ſich Herzog von Francien nannte. Pippin war Sohn des erlauchten 

Ansgifes, deſſen Bater Arnulph, Bilchof von Meg, geweien, und der 

edlen Begga, Schwefter der zartmilden Gertrud; nach erblichem Nechte 

war er umter dem Hochedlen König Dagobert Hausmeier geworden, hatte 

fiegreich jeine Feinde gedemütigt und herrſchte nun über das Gebiet der 

Franken, das er erweiterte umd erhöhte. Der ausgezeichnete Fürſt 

empfing mit allen Ehren den Slanbensboten, als Bertrauten und Geſandten 

des Herrn der Heerſcharen. Er pries den Deren ob der Ankunft 

Willibrords, die ihn überaus erfreute. Da jein unternehmender Geift 

weit ausjichaute und alle Umjtände nach ihrem Vorteile genau berechnete, 

legte er dem Heiligen den Gedanfen nahe und ſprach denfelben in Bitten 

aus, er möchte, jeine Demut überwindend, ſich vom Papſte Sergius, dem 

oberiten Biſchofe auf apoftoliichem Stuhle, zur biſchöflichen Würde er- 

heben laſſen, und unterſtützte das Begehren mit der Verſicherung, daß 

diefe Würde für feine nene Pflanzung befonders nüglich und gedeihlid) 

jein werde, denn fie könne im reichlicherem Maße ‚einen gnadenvollen 

Regen abjondern über das Erbe des Herru‘. 

Der erhabene Fürft drängte auf alle Weile ; doc, jo ‚gut auch die 

Luft war und jo bereitwillig das Wollen‘ (2. Cor. 9, 8; 8, ID), die 

Demut des tugendhaften, zum  volllommenen Manne herangereiften 

Willibrord widerjegte ji dem Drangen des Fürften. Der Heilige 
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überlegte ftilfe bei fich, daß der eingeborene Sohn des ewigen Baters, 

des Königs aller Könige, in die Einfamkeit flüchtete, damit das an ihn 

glaubende Bolf ihm nicht zum Könige machte. Und wenn aud, wie 

Ehalcidins in jeiner Erflärung zum Timaeus des Plato richtig bemerft, 

jeder Menſch von Natur aus nad) Ehre verlangt, denn Ehre iſt ja das 

Zeugnis für die Tugend, — jo achtete doh Willibrord, um die Demut 

zu wahren und ein Beiipiel zu geben, der Würde nicht, ſondern ſchaute 

nur auf ſolcher Ehre ſchwere Bürde, welcher fich nur der unterziehen darf, 

der jene Reihe der Tugenden befigt, die der Wölferapojtel dem zum 

Biſchofe Beitimmten und Erwählten als Eigentum zufpricht. Gleich als 

ob er jelbjt diejer hohen göttlichen Gnadengeichenfe ermangelte, bat er 

injtändig, man möge von ihm abjehen und irgend einen andern, der 

williger und geeigneter wäre, zum Vorfteher des Haufes des Herrn aus— 

erjehen, wählen und bejtellen. Daus, Vaterland und VBerwandtichaft habe 

er verlaffen wegen des Yandes der nicht trügenden Verheißung, nach dem 

Beijpiele Abrahams, des erften Patriarchen; übrigens ſei e8 weder gezie- 

mend oc ehrend für den Eruft feiner Perſon, wenn er jegt die irdi- 

ſchen Ehren wieder juche, denen er einmal für die Erlangung der himm— 

liichen Herrlichkeit entjagt habe. 

Doc, wie Hieronymus in dem Nefrolog über Nepotian bemerkt, 

je mehr er widerjtand, deſto größere Zumeigung wedte er bei allen; 

gerade durch jeine Weigerung bewies er ſich als um jo würdiger deſſen, 

was er nicht fein wollte; je mehr er ſich daher als unwürdig erklärte, 

dejto wiürdiger war er. Bon der göttlichen Fügung bejtimmmt, bejonders. 

aber durch das nicht nachlaſſende Zurufen der feierlichen Verſammlung 

bejiegt, hielt er ji) denn jenen Ausjpruch aus.dem Buche Samuels vor: 

„Gehorſam ift beifer als Opfer, und nicht gehorchen wollen tft wie das 

Zafter der Abgötterei”. Und jo jegte er feinen eigenen Willen dem der 

Allgemeinheit nad, dem zu Lieb und zu Ehren, welcher jagt: Ich bin 

gekommen, nicht damit ich meinen Willen thue, jondern den Willen dejien, 

der mic gejandt hat.“ Nun widerſprach er nicht mehr und erklärte jid) 

bereit, die angebotene Ehre anzunehmen. Bon Pippin mit reichen Gejchen: 

fen für den Papſt und mit entiprechendem Geleite verichen, begab er 

ji) auf den Weg nach der Stadt Nom, deren Name nad) den Griechen 

„Kraft“, nad) den Hebräern „Höhe“ bedeutet. 

VII. 

Es klagt in heilſamer Reue die Braut, die Synagoge, im Braut— 

geſang des Hohen Liedes: „Ich wußte nichts, da erſchreckte mich meine 

Seele um der Wagen Aminadabs willen.“ Aminadab bedeutet dort 

den freiwilligen Erlöſer ſeines Volkes, und die Wagen Aminadabs find 

108 



ein Bild der geijtlichen Macht Chrifti. So erjchraf auch Willibrord, 

und Schwermut erfaßte jein Gemüt, während er jo dahin pilgerte und 

nachdachte über die myftiichen Wagen Aminadabs, für die er beftimmt 

und geweiht werden jollte, ohne es je geahnt zu haben. Da, in der 

vierten Nacht vor feiner Ankunft in Rom, wurde dem Papſte Sergius 

in einer Bijion die Sendung Willibrords mitgeteilt. In ſpäter Nacht, 

nad) langem Wachen und Beten, da er Sions gedachte, war Sergius 

endlich leije eingeichlummert und hatte im Schlafe einen Traum, in dem 

ein Engel vor ihn hintrat. Sergius erjchraf über die ungewohnte Er- 

iheinung. Doch der Engel beruhigte ihm mit janften Worten und kün— 

digte ihm an, ein fremder Mann, Spiegel jeglicher Tugend, ſei auf 

der Meife nad) Rom unterwegs, um aus jeiner Hand die Weihe zu 

empfangen und zur erzbijchöflihen Würde erhoben zu werden, zugleich 

aber au, um vom apoftoliichen Stuhle gewifje fromme Gejchenfe für 

jeine Kirche zu erwirfen; der Papſt möge ihm bereitwilligft alles ge: 

jtatten, was er für den Dienjt und den Schmud der Gezelte Gottes, 

der Kirche Ehrifti, begehren würde. Boll Freude über die Botichaft des 

Engels, die ihm feine Täuſchung jchien, berief der Papſt jofort jeine 

Matgeber zu ſich und teilte ihnen im Vertrauen die Erjcheinung jowie die 

Worte des Engels mit; auch traf er Mafregeln, den Auftrag des himm— 

liichen Boten gewiſſenhaft zu erfüllen. 

ALS der Gottesmann in die Nähe der Stadt fam, ging ihm Sergius 

entgegen und bereitete dem Gaſte, nicht anders ald wenn er Ghriftus 

jelbjt wäre, den freudigiten, ehrenvollften Empfang. Dann führte er 

ihn in feierlichem Zuge in die heilige Stadt ein und erwies ihm alle 

Ehre, wie jie einem Manne gebührte, der Werkzeug und Wohnung des hl. 

Geiſtes war. Nachdem beide Männer fich gegenfeitig in einer von 

Pietät und Freundſchaft getragenen, von der Speiſe der heiligen Bücher 

genährten Unterhaltung erbaut und erquicdt hatten, berief der Bapft alle 

firchlicden Würdenträger und Prieſter der Stadt in die Bafilifa des hl. 

Petrus und unter Zuftimmung des ganzen römtjchen Klerus und zahl- 

reichen Volkes beftimmte und weihte er in würdevoller, feierlicher Hand: 

lung, nad) apoſtolichem Ritus den Erzbiichof für das unbeugjame Frieſen— 

volf, im Jahre des Heils 695, der 9. Indiktion, am 22. November. 

Dann jchenkte er ihm und legte ihm eigenhändig an die Eoftbarjten 

priejterlicyen Kleider, vielmehr Ehrengewänder, die im Alten und im 

Neuen Bunde vorherbejtimmt und vorgejehen find zum geheimnisvollen 

Sinnbild der ganzen Schöpfung umd der Kirde. Und da Sergius im 

Lichte des hl. Geijtes erkannt, daß Milde und Gnade als glänzendite 

Bierde im Charakter Willibrods hervorleuchten würde, jo gab er ihm 

den Beinamen Clemens, der Gnädige, mit welchem Namen der Mund 

des Herren jelbjt einmal das Wejen Gottes bezeichnete ; Clemens nannte 
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er ihn zur Vorbedeutung der göttlichen Milde und Gnade, die durch 

jeine Bermittelung allen auf fein Wort Hin Doffenden zu Zeil werden 

jollte. Den nen befteliten Biichof umgab der Papſt mit Beweijen der 

herzlichften Liebe und Freundlichkeit. Er hielt ihn im vertrautem Ber: 

fehre bei fich zurüd, zu gegemfeitigem Vorteil, damit in ihnen ‚jene le: 

benden Wejen, mit Flügeln verjehen und voller Mugen‘, mit ihren Flügeln 

einander jic näher berührten und damit fie gleichſam, als zwei Eherubim, 

ihre Flügel ausbreitend, einander anfchauten, die Augen zum Gnaden— 

throne gewandt. 

Sergins ließ ihm die Särge und heiligen Schreine öffnen, worin 

die heiligen Neliqguien und foftbaren Ornamente geborgen lagen, damit 

Willibrod mit jeiner Erlaubnis ficd) davon auswählte, was und wie: 

viel ihn gefiele, zur Einweihung und Ausichmüdung der Klofterkirchen 

jowie der Gotteshäufer für die chriftlichen Gemeinden, die er nad) göttli- 

chem Ratſchluſſe gründen jollte. 

VIH. 

Wie der chrwürdige Beda in der Kirchengeſchichte Englands be- 

richtet, verweilte Willibrod vierzehn Tage in der Hauptſtadt der Ehriften- 

heit und erwirfte dann vom Papſte die Erlaubnis, in das Gebiet feiner 

Miſſion zurüdzufehren. Schon früher durch den Ruf feiner Tugend 

ausgezeichnet, nun noch höher verherrlicht durch die Weihe und Sendung, 

die ihm in der ewigen Stadt zu teil geworden, fehrte er, mit foftbaren 

Geſchenken bereichert, nad) dem Frankenlande zurüd, welches damals, 

unter dem Könige Dagobert und dem Herzog Pippin, die Zierde und 

der Ruhm der Welt war. Faſſen wir im einem Geſamtblick die unver- 

gleiche Größe jenes Glaubensapoftels zuſammen: feine denkwürdige 

Geburt wird durch den hellen Mondglanz vorher angedeutet, und jo 

wird er der Welt jchon angekündigt, bevor er geboren ift; jeine Ankunft 

in die Daupjtadt der Welt wird von einem Engel des Lichtes wie von 

einem Brautführer gemeldet; eine göttliche Offenbarung veranlaßt den 

Papſt zu feinem Empfang und zu jeiner Weihe; und endlicdy wird ihm 

auf himmlische Weifung hin ein überreicher und foftbarer Schatz an 

heiligen Meliqguien und Ornamenten übergeben, zur Erhöhung feiner 

Ehre und zur Förderung der heiligen Kirche. 

Bippin bereitete dem bevorzugten SKirchenfürften einen freudigen, 

fejtlihen Empfang. Er wies ihm zum Biſchofsſitz das bedeutende Grenz: 

faftell an, welches, wie Beda bemerkt, vor alters bei den Frieſen Vilt— 

alburg hieß, in römiſch-galliſcher Sprache Trajectum (Utrecht) genannt 

wurde; es war jene im Innern von Friesland gelegene Stadt, welche 

er bei jeiner erften Ankunft aus Irland, landeinwärts fahrend, erreicht 
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und wo er ſeine mühevolle und beſchwerliche Seefahrt beſchloſſen hatte. 

Ohne Furcht vor der blutdürſtigen Roheit jenes heidniſchen Volkes 

baute Willibrord in geringer Entfernung vom Rheinufer eine Kirche zu 

Ehren des hl. Kreuzes und.der jungfräulichen Gottesmutter Maria; in 

furzem verjammelte er dort auch eine Schar Brüder und gründete jo 

eine neue Klofterftiftung zum Lobe des Herrn. Dann waltete er jeines 

Amtes von jeinem Bilchofsjige aus, er felbft im geiftigem Sinne ein 

Thron der Weisheit, weldhen Chriftus, der wahre Salomon, die lebendige - 

Quelle der Weisheit, mit Milde und Kraft ausgerüftet hatte, jenen Eigen- 

ichaften, die an Bildwerfen im Tempel und am Throne Salomons unter 

den Symbolen der Ochſen und Löwen dargejtellt waren. 

YIlLE: 

Auch über fein inneres Leben, infofern er Ordensmann war, wollen 

wir in Kürze berichten. Als Mönch wußte ſich Willibrord von den An— 

fängen jeiner Kindheit an, und jo wollte er denn auch feine Eigenjchaft 

als Mönch, die er, fait ein fleines Kind noch, angenommen, an welcher 

er unter jo vielen Arbeiten und jo lange Jahre hindurd) treu feitgehalten 

hatte, über der Ausübung jeiner Hirtenforge weder preisgeben noch wech: 

jeln. Und da jeine Yehre in allem feinem Wandel entſprach, jo gab er 

all jeinen Mitarbeitern, die ſich unter freier Zuſtimmung ihm ange: 

ſchloſſen und als Genofjenjchaft unter ſeiner Yeitnng im Gotteshaufe 

lebten, die Anweiſung, den ftrengen Pfad der mönchiichen Hegel zu 

wandeln. So dauernd war jeine Ordensgründung, daß man bis zu den 

trüben Wirrniflen unjeres Zeitalters, bis zu den Trübſalen, im denen 

wir jelbjt hier leben, im geſamten Gebiete der galliichen Metropolen 

feine religidöje Gemeinschaft Findet, welche fi) von der urfjprüng- 

lihen Mönchsordnung weniger entfernt hätte, ihre alten Sagungen tiefer 

erfaßte nnd genauer ausführte, an ihren Bejonderheiten zäher fefthielte als 

jene ehrwürdige Willibrordusabtei zu Utrecht. 

AndrerjeitS erwog aber auch jener apoftolijche, heilige Mann in 

jeinem Geifte die hohen Vorzüge, die den Biſchof auszeichnen. In dem 

Worte, das der Herr im Miten Bunde zum Hohenprieſter Aaron jprad): 

‚Bom Friedopfer foll die Bruft und die rechte Schulter dein eigen jein‘, 

erfannte er in geiftigem Sinne die Forderung an den Oberpriejter, die 

Neinheit des Derzens und die Kenntnis der göttlichen Lehre in der 

Wahrheit, dann die Stärke im Sinnbilde des gegen die Scyladhtreihen 

der hölliſchen Mächte allzeit erhobenen Arınes ſich zu eigen zu machen. 

Nach denjelben Sagungen und in demjelben geiltigen Sinne muß der 

Oberpriefter, wenn er hineingeht ins Deiligtum, an feinem Ehrengewande 

Glöckchen tragen und wechſelnde Farben und vielerlei koſtbare Steine 
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als Zeichen der priefterlihen Tugenden; ſonſt joll jein Name nicht 
beitehen, denn es fordert feine Würde, daß fein Wusgehen, jeine Bewe— 

gungen, daß alles an ihm redend fei und mahnend, und daß, was er 

ipricht, was er thut, Belehrung jei für das Volk. Endlich erwog Willi- 

brord die in den heiligen Büchern enthaltene VBorjchrift, daß der Ober— 

priefter ohne Tadel jei, daß er immer im Seiligtum verweile und 

nicht ausgehe, ‚damit er die Heiligkeit de8 Herrn nicht entweihe‘, jondern 

immer bereit jei, al$ Vermittler zwifchen Gott und den Menjchen das 

Sühnopfer darzubringen für das Volk und am Fleiſche des Lammes 

mit geweihten Munde die Opferhandlung zu vollenden, ‚da das heilige 

Del de8 Gejalbten, feines Gottes, auf ihm if. Zum Wächter be- 

jtellt über das Haus Iſrael (Ezech. 33,7.), befteigt er den Turm des 

Libanon, damit er, ſtehend auf der Höhe des heiligen Wandels und 

ausgerüjtet mit der Rüftung der Umſicht und Unterjcheidung, den Geftanf 

der Laſter und den Wohlgeruch der Tugenden untericheide, die Anjchläge 

des böſen Geiſtes von weitem vorheriehe und fo die ihm anvertrauten 

Seelen zur Wachſamkeit rufe in der Fürſorge, die Gott ihm gegeben. 

(Forti. folgt.) 

Die Iuxemburgische Sprache. 

(Sehluss.) 

Hülfszeitwort hun. 

Ind. pr. Imp. Cond. pr. Conj. pr. 

1. Form. 2. Form. 

ech hun hät gif hett hief 
du huos häz gifs hetts hiefs 
hien hot hät gef \ hett hief 
mir hun häten göwen hetten hiewen 

dir huot hät göft hett hieft 

si hun häten güwen hetten -  hiewen. 

Perf. Fut. pr. Imper. Part. perf. Conj. perf. 
ech hu ge- — werthun hiéf gehuot hief gehuot 

huot lösst mer oder 
Plusq. Fut. perf. hun gehät 

ech hät ge- — wert ge-  hieft 

uot huot hun löôsst se hun 
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Hülfszeitwort gin. 

Perf. 
si gin 

Plusg. p. 
wör gin 

Fut. pr. 

wert gin 

Fut. perf. 

wert gi sin 

Cond. pr. 
gef gin 

Cond. perf. 
wir gin 

Part. perf. 

gin 

Schwache Conjugation. (Aktive Form.) 

Ind, pr. Imperf. 

gin göf 

ges göfs 

get göf 

gin göwen 

get göft 

gin göwen 

Infin. 
pr. gin perf. gi sin 

Ind. pr. Imp. 

ech plöen plöt 
du plös 
hie plöt plöten 
mir plöen 
dir plöt plöten 

si plöen 

Infin. 

pr. plöen 

Ind. pr. 

ech gi ge- 

plöt 

Imperf. 

ech göf ge- 

plöt 

perf. geplöt 

Plusg. 

wör geplöt 
gin 

Cond, pr. 

gef geplöt 
gin 

plöen, plagen. 

Perf. 
hu geplöt 

Plusg. 

hät geplöt 

Cond. pr. 
gif plöen 

Cond. perf. 
hett geplöt 

Subj. pr. 

n 

Subj. perf. 

n 

Part. perf. 

geplöt. 

Passive Form. 

Conj. pr. 

— gef ge- 
plöt 

Conj. perf. 

sief geplöt 

gin 
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gif 

Conj. perf. 

sief gin 

Imper. 

gef 

lösst mer 

gin 
get 

lösst se gin 

Fut. pr. 

wert plöen 

Fut. perf. 
wert geplöt 

hun 

Imper. 

plöt 
lösst se 

plöen. 

Fut. perf. 

wert geplöt si gin 

Imper. 

get geplöt 

lösst mer geplöt gin 
get geplöt 
lösst se geplöt gin 



Perf. Cond. perf.  Fut. pr. Infinitiv. 
ech si’ge- wir geplöt wert geplöt pr. perf. 

plöt gin, gin gin geplöt gin  geplötsigin 

Schwach nennt man die Verben, deren Part. perf. auf  en- 

digt. Es sind: a) alle Verben deren Stamm auf e, o, f, g, !, m, 

n, p, k, ch, s, sch, w endigt; 

b) einige Verben mit der Stammendung d: 

bruoden gebruot 

frieden gefriet 

krauden gekraut 

lauden gelaut 

Bei der Bildung der Zeiten gilt als Regel, dass die 1. Per- 
son der Einzahl, die 1. und 3. Person Mehrz. des Ind. pr. mit 
dem Infinitiv auf en identisch sind. 

Die 2. Person Sing. wird gebildet indem man s, und die 

3. Pers, Sing. indem man t an den Stamm hängt. Die 2. Person 
Plur. und die 3. Pers. Sing. sind dieselben. 

Vom Imperf. bestehen nur folgende Formen: 1. Pers. Sing. 

gebildet durch Anhängung eines ? an den Stamm und die 1. und 
‘3. Person Plur. gebildet durch Einschaltung eines £ zwischen 

Stamm und Infinitivendung. 

Um den Cond. pr. zu bilden. wird dem Infin. der Conjunet. 
des Hülfszeitwortes gin vorgesetzt. 

Das Part. perf. wird gebildet indem man dem Stamme die 
Silbe ge vorsetzt und die Infinitivendung en in t verwandelt 

fronzen gefronzt 

Endigt der Stamm auf w so wird dieser Buchstabe in f ver- 
wandelt 

liewen gelieft. 

Beginnt der Stamm mit fer, be, zer so fällt die Vorsilbe ge 

fort 
bestuoden bestuot. 

Starke Conjugation. 

zwangen, zwingen. 

Ind. pr. Imp. Perf. Cond. pr. Inf. pr. 
ech zwangen  zwong hu gezwon- get zwangen 

du zwöngs zwongs gen zwangen 

hien zwöngt zwong Plusgp. Cond. perf. Inf. perf. 
mir zwangen zwongen hät — hett  ge- gezwongen 

dir zwangt zwongt zwongen hun 

si zwangen zwongen 



7. a1 

Fut. pr. Imper. Part. perf. 

wert zwan- zwang gezwongen. 
gen lösst mer 

Fut. perf. zwangen 
wert ge- zwangt 

zwongen lösst se 

hun zwangen 

Die Verba dieser Conjug. lassen im Part. perf. und Imperf. 

den Stammvokal ablauten. 

Das Part. perf. endigt auf en. Die Bildung der Zeiten ist 
dieselbe wie bei den schwachen Verbis, mit Ausnahme des Im- 

perf. welcher folgende Regel befolgt: 
Die 1. und 3. Person Sing. sind identisch; durch Anhängung 

eines s an den abgelauteten Stamm, entsteht die 2. Person Sing. ; 

die 1. und 3. Person Plur. fügen dem Stamm en, die 2. Person 
Pl. t hinzu. 

Die intransitiven Verba haben kein Passivum. 
In der Frageform wird das Pronomen du in de verwandelt, 

wenn kein Nachdruck darauf gelegt werden soll. 
huos de? haft du ? 

Die Zusammensetzung der Verben ist eine trennbare und eine 
untrennbare. 

Trennbar ist die Zusammensetzung in den Verben welche 

den Hochton auf dem Vorworte haben. Die Vorsilbe ge des 
Partie. und das ze des Infin. tritt zwischen das Vorwort und den 
Stamm: 5 

u-fönken, u-gefängen, un-ze-fenken. 
Untrennbar sind die Verben welche den Hochton auf dem 

Stammworte haben. Die Vorsilbe ge verschwindet und ze tritt 
vor das Zusammensetzungswort 

iwer-dreiwen iwerdriwen 

ze iwerdreiwen 

Mit hun werden verbunden : 
a) Die aktiven, rückbezüglichen und unpersönlichen Verben, 

b) die Zeitwörter dirfen, kenen, lössen, missen, sollen, welen, 

hun, 

c) die intrans. blöen glösen lächen kreischen. 
Mit sin werden verbunden: 

a) die Verben sin und gin, 
b) diejenigen Intransitiva welche den Begriff des Bildens, 

Verschwindens, Sichveränderns, der Bewegung oder der Peins 

enthalten. 
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In nachstehender Tabelle vereinigen wir die unregelmässigen 

sowie die hauptsächlichsten Verben der starken Conjugation. 

Von den Präpositionen 

regieren: a) den Gen. und Dat.: 
went 

desseit 

descht 

troz 

b) den Dativ: 

aussser | entgent 

bei fun 

26 zenter 

e) den Akkus. : 

länscht gönt 
önscht durech 

Air 

d) den Dat. und Akkus.: 

nn hanner 

an j ener 

opp teschen 

firun iwer 

niewen, 

Bitte, 

Schon oft hat deine fromme Hand 

Dem Blünhen fühlen Trunf gefpendet, 
Wenn's ſchmachtend in der Sonne Brand 
Zu dir den matten Bli gewendet ; 

Und wenn zur rauhen Winterszeit 
Das Döglein klopft' an Senfterfcheibe, 

ou jehr hat dich geichmerzt fein Leid, 
Du nabmft es ein und ſprachſt: „Verbleibe!“ 

Drum nimm auch mich an deinen Herd, 
Den Wandermüden, Heimatlofen ; 

Don deiner Kiebe Hauch verflärt, 
Wird ichweigen meines Herzens Toſen. 

W. G. 
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Les Comptes luxembourgeois du XIV®" siöcle. 

Compte rendu par le cellerier de Luxembourg 

du le aoüt 1380 au 1" octobre 1581, 

publi& par 

Jules Vann6rus, ; 

Attach« aux Archives de I’Etat a Mons, 

(Suite. ) 

TABLE 

des noms de lieux et de personnes.') 

Abertin: 567, 567. 

Atfenson, Mathys: 568. 
Aichporte, Aichte, Aichtporte: 

xembourg. 

Ailbreeht, Heintz: 600. 

Aisaylien schuren: v. Assilins. 

Alberecht: 518 n. 

Alsace (Assay, Aussav): 526, 

526, 527 pass., 573, 16 

Andevan ou Andvan: v. Anven. 

Ansembourg [1..] (Assembruch): 516 n. 

Anven, Ober — ou Nieder — IL] (An- 
devan, Andvan): 392 n., 522, 14 n. 

Arlon [B.] (Erlon): 526, 527, 527, 567, 

567, 571. 

Le cellerier: 526, 573. 

Le prevöt: 13. 

La prevöte: 16. 

Arnolt: Sire — , chapelain & Arlon: 

967. 

Arras: Herman de — „573. 

Assay ou Aussay: v. Alsace. 

Assel [L.] (Hassel): 517 n. 

Asselscheuer [L.]: v. Assilins. 

v. Lu- 

526 n.. 

Assembruch: v. Ansembourg: 

Assen ou Hassen mulen, moulin sis 

autrefois pres da Baumbusch, au N. 

de Luxembourg : 517 n. 

Assilins: La grange — ‚ou Aissylien 

schuren, Aissilen schure, Asselen 

secure: 516, 516 n., 522, 524. 

Aussay: v. Alsace. 

Baitezon: 394. Ct. Bantzen, Bintz, 

Butzen. 

Baldewin: Maitre — „599, 66. 

Bambusche: v. Baumbusech. 

Bartholmes, Bartholomes, Bartlolo- 

meis ou Bartolnes: 526 pass., 572. 

(Of. Vierscheid). 

Bascharage: v. Niederkerschen. 

Bastogne [B.] (Bastoingne): 594. 

Baumbusch: bois au N. de Luxem- 

bourg [L.] ({Bambois, Ban boix, Bam- 

busche}: 517 n., 517 n., 517 n., 519 

n., >68 n. 

Bantzen: 394 n. Cf. Bintz. 

1) Voir les No» 8, 10, 11 et 12 de l’annde 1898 et 1 et 2 de l’annde 1899, 

— Lies noms de lieux sont renseignes A la forme actuelle; eeux qui n’ont 

pas et& identifics sont imprimes ‚en italiques: je donne entre crochets les 

renseignements geographiques [L. == Grand-Duche de Luxembourg; B. = Bel- 

gique; P. Rh. = Prusse Rhönane; A. — Alsace-Lorraine; F. = France] et 

entre parentheses les formes données par le eompte, lorsqu'elles sont diffe- 
rentes des actuelles. 



Bech, pres Wellenstein [L.]: 518, 518 

n., 521, 522, 523, 524, 525,525, 525, 
571, 597, 598, 599. 

Bech, pres Echternach [L.]: 393, 522, 
524, 524. 

Bech: Thilman de — , 597, 600, 14. 

Bedelich: v. Büdlich. 

Beidweiler [L.] (Bidwiler): 524. 
Beisten, pres: Cruchten s. Alz. [L.] 

(Berstingen): 524. 

Bellis: 567, 569. 

Belvaux [L.] (Belvas): 525. 

Bemer, Wilhem: 526, 595, 59, 14. 

Bereldange [L.]: Jean de — , 519 n. 

Berstingen: v. Beisten. 

Berte: 522. 

Bertenge: v. Bertrange. 

Bertolt: Maitre — , 66. 

Bertrange [L. ou A.?] (Bertenge): 
delle Jde de — , 598, 599, 15. N 
faut lire de Bertenge à la p. 598. 
— Of. Birtenge. 

Betezelin ou Betzelin: Henkin — , 

573, 597. 
Bettembourg [L.] (Bettenberch, Bet- 

tenberg): 392, 393, 393, 518, 519, 

520, 622 n., 523, 523, 524, 600, 600. 

Bettingen, pr&s Dippach [L.]) (Bet- 
tenge): 392, 520, 522, 524, 569, 569. 

Bidwiler, v. Beidweiler. 

Bintz: 394 n. Cf. Bantzen, Baitezon, 

Butzen. 

Birtenge: Johan de — [Bertrange 
ou Birtrange, L.?], 600. 

Kise, Nicolas ; 568. 

Biscergas: v. Luxembourg. 

Blitringen ou Blittringen: v. 

trange. 

Bockenville ou Bouckenville: 571, 15, 

66. 
Bam: Maitre — , 5%. 

Bofferdange, pres Lorentzweiler [L.] 

(Bofferdingen. Bouefferdingen, Bouf- 
ferdingen: 516, 516 n., 517 n., 13. 

Bohöme (Boheinge): 594. 
Boilche ou Bolke: v. Boulay. 

Bonnevoi» [L.] (Boinvoie, Boin Voye): 

les religieuses de — ‚573, 13; la 

grange de — „570. 

Bouckenville: v. Bockenville. 

Plei- 
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Bouefferdingen : v. Bofferdange. 

Boulay [A.]: Heintz van Boilche ou 

Bolke, 568, 568 n. 

Bourscheid [L.]: v. Marsilius. 

Brabant [B.]: 527. 
Brouch, pres Bevange s.-Attert [L.]: 

523. 
Bruel (le): ef. 392 n., 599 n. 

Bruxelles [B.] (Bruxelle): 596. 

Bucke, Friderich: 594. 

Büdlich [P. Rh, e 
lich): 525. 

Butzen: 394 n. Cf. Baitezon, Bantzen 

Bintz. 

Treves] (Bede- 

Calenbach: v. Luxembourg. 

Canach [L.] (Kantenach, Kantnaicht, 

Kandenach): 525, 525 n. 

Capiers: v. Copiers. 
Cattenom A.] (Kettenhem): 526 n. 

Charny, pr&s Verdun [F.](Charnay, Char- 
ney, Chernay): 570 pass, 571 pass. 

Chassepierre [B., Lux.]: 599 n. 
Chause, Mathis: 3%. 

Cheirraise la haute: v. Oberkerschen. 

Chernay, v. Charny. 
Cherraise la basse: v. Niederkerschen. 

Cherraise la haute: v. Oberkerschen. 

Chachin: v. Coenchin. 

Claes: 523. 

Clairfontaine, pr&s Autel-Bas [B.] (Cle- 
ryfontaynne) : les religieuses de — , 
15. . 

Claisgin: 617 n. 
Clare Erezerse: 569, 569 

Clausen: v. Luxembourg. 

Clemeney [L.] (Clemensi, Clemensich, 
Clemensy): 392, 393, 394, 394, 394 n., 

518, 519, 522, 528, 524, 13. Vivier 
de — , 567. 

Cles de — :523; Gelman de — : 523, 
568. 

Cleryfontaynne, v. Clairfontaine. 
Clesgin: 12, 15 (Cf. Forweiler.) 

Cluse (la) alias die Clousen: v. Luxem- 

bourg. 

Coelson: v. Colson. 
Coenehin ou Chaschin, „ehamberlin* du 

due: 571, 59. 

Coinraid: la grange — d’en haut: 518, 
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519 n., 522, 524, 568, 66. — La grange 

d’en bas: 517, 519, 522, 524. 

Cointz, messager du due: 594, 66. 

Colas, Jehan: 12 n. 

Colin : 599, 66. 

Colmar-Berg [L.]: 524 n. 

Colson on Ceelson: 516, 516 n. 

Comte: la grange du — (Conte), v. 

Grevelscheuer. 

Conrad: v. Coinraid. 

„Consul*: Je — du due: 572, 598, 599, 

599, 13, 66, 67 pase., 6%, 68. 

Copiers on Capiers: 39, 3% n, 39%. 

Crenter (ou Creuter?), Tilman: 569. 

Cruchten-sur-l’Alzette [L.] (Crouchen): 
524, 54 n. 

Crune ou Crunen, Peter: 394, 394 n., | 

516. 

Dahlem [L.] (Dailhem, Daelhem): 394, 

394, 394 n., 518, 522, 522, 568, 568, 

569. 
Diable: Johan le — ou J. Dyable alias 

Duvel: 30%, 395 n., 600. 

Diefoirt, Dieffort, ou Dieffart: mouliu 

situ& autrofois pres de Steinsel: 518, 

518 n.. 523. 

Diekirch [L.] {Diekirghen, Dieckirghen, 

Dyckirghen, Dyeckirghen, Dyeckir- 
gen): 3%, 518, 519, 520, 520, 520, 

522, 523, 525, 569, 569, 569, 569 n., 
598. Le markvogt de — „15. 

Dirgarden: v. Luxembourg. 

Doldingen: v. Olingen. 
Dommeldangse [L.] (Dowmeldingen): 528, 

525. 

Donven: Ober — ou Nieder — [L.] 

Donilren, Donlen, Donlien): 392, 393 

n., 394, 517, 518 n., 519, 523, 525, 

569. 
Due: le — de Luxembourg: 526, 527, 

567, 570, 571, 572, 572 n., 573, 573, 

594 pass., 595 pass., 596, 596, 598 

pass., 599 pas., 12, 13 pass.. 14 pass, 

16, 65, 65, 66 pass., 67 pass . 68 pasa., 
69. 

Duchrsse: la — de Luxembonrg: 519 n., 
526, 527, 527, 5%, 598, 598, 12, 14 n., 
65, 66, 66, 67 pass., 68, 68. 

Duchwelche: Jean — ‚571, 571. 

Dunebusch, Dunbuxel et Dunebysel: 
v. Luxembourg. 

Duvel et Dyable: v. Diable (le. 

Dyckirghen, Dyeckirgen, Dyeckirghen: 

v. Diekirch. 

Eehternach [L.] (Epternache, Epter- 

nachen, Epternach): 393, 393, 522, 

524, 524. 
L'abbe d' — „39. 

Ehlange [L.) (Ellenge, Eldingen): 517 

n., D68, 

Eich [L.]: 517 n. 

Eisenborn ou Eisenbourg [L.) (Eins- 

senberg, Ensenbruch, Enssenbroech, 

Ensenbruch, Eynssenbruch, Eynssen- 

brouch, Eysembourg): 516 n., 518. 

518 n. 

Elsass: v. Alsace. 

Emmerich: 394 n 

Enscinbrouch: v. Eisenborn. 

Epternach: v. Echternach. 

Erezer3e, Clare: 569, 569, 

Erlon: v. Arlon. 

Erwin: 568. 

Esch-sur-l'Alzette [L.} (Esch): 392, 393, 

520, 523, 528, 524, 524 n., 568, 597. 

Esch : Maitre Jean d' — : 597, 14. 

Eschweiler, pres Grevenmacher {[L.] 

(Esehwiler): 524. 

Ettelbrück [L.] (Etzelbruck): 520. 

Everlange [L.) (Everlingen): 393, 524, 

524 n. 

Eynssenbroueh 

Eisenborn. 

et Evynssenbruch: v. 

Fentange |L] (Ventange, Ventenge, 

Ventaigen): 524, 569, 598, 600, 600, 

66. 

Ferri: 569. 

Filsdorf [L.] (Vilstorff, Vilstort, Vlss- 

storf): 12, 

Johan de —: 597, 597 (CH. Wateir). 

Forde (van dem) ou an dem Fordt: 

v. Voerde. 

Forweiler (Voirwillere), Gerard de —: 

15. Cf. Clesgin. 

Francoys: 573, 

Freuwelport: v. Vreuwelpad. 

Fusier: Nielaee — de Steyn (nom 

119 3 



propre?; n'est-cee pas plutöt un 

metier, comme „tailleur de pierres* ?): 

568. 

Gasperich [L.] (Goisperch, Gausz- 

. pereh): 392, 392 n. 

Gelman: 523, 568. 

Geynsengront:: lieu dit — à Limperts- 
berg: 568 n. 

Gilkin: 368. 
Gobbel: 520. 

Goisperch: v. Gasperich 
Gonderange [L.]| (Gonderingen): Ile 

ruisseau de — , 394, 394 n. 

Gosseldange [L.] (Goseldingen): Her- 
man de —, 516, 516 n. 

Grael: Thiry de — , 572. 

Graestein: Nicolas de — „513. 

Grandin: 395, 395 n. 

Grave: Johan del — „572. 

Graven Scehure: v. Grevelscheuer. 
Greisch [L.] (Grix): 523. 

Grengengal: Thiry de — „573. 

Grevelscheuer pr&s Sandweiler [L.] 

(grenge dou Conte, graven schure, 

grave scure, ou dez greven schure): 

518, 518 n., 519, 520, 522, 524. 

Grevenmacher {[L.]| (Macheren ou 
Machre): 392, 393 n., 394 n., 518, 

519, 520, 522, 523, 525, 569, 595, 

598, 599, 13, 14. 

Le chäteau de — : 600. 

Le justicier de — : 19. 

Grix: v. Greisch. 

Grumel: 395, 395 n. 

Habay [B.] (Habbey): Johan de —, 13. 

Haen: Tilman van —, 573. 

Hamm, pres Luxembourg [L.] (Ham): 
518 n. 

Les religieuses du couvent de Ste 

Catherine de —, 599, 600, 

La chapelle de —, 600. 

Hanapierre: v. Hunolstein. 

Hanert (ou Havert?): Thiry de — 

572. 

Hanry ou Henrich: 394, 394 n. 

Harde ou Harder schure, près Steinsel 

[L]: 519 n. 

Hassen mulen: v. Assen. 

’ 

Hassel: v. Assel. 

Hautcharage: v. Oberkerschen. 

Heinry (messire —): v. Romagne. 

Heinsberch, Heinsberg, Heintzberch 

ou Heyntzberg: grange de —, 392, 
392 n., 518, 519, 523, 524, 568, 571. 

Heinslin, messager du due: 572. 

Heintz: 39 n., 568, 600. 

Heintzberch: v. Heinsberch. 

Heisdorf, pres Steinsel [L.]) (Heiss- 

torff): 393, 521, 524. 

Helderchin: v. Hollerich. 

Hellange [L.] (Heldingen): 39. 

Helinsange [L.]) (Helmesingen): 517 n. 

Henkin: 394, 569. 

Hennekin: 596, 596, 598. 

Henrich: v. Haury. 

Herman: 516, 570, 

Hertpenninckberg: v. Pemningberch. 

Hesperange [L.] (Hespringen): 520. 

Hetezel: 12, 12, 12. 

Heynman: 567, 569. 
Heyntzberg schure: v. Heinsberch. 

Hoinnelstein: v. Hunolstein. 

Hollerich [L.](Holderkenge, Holderchin 

Helderchin): 394, 394 n., 518, 519, 

520, 521, 521, 521 n., 522, 522, 522, 

522, 524, 525, 525, 568, 569, 569, 13. 

Berte de — : 522. 

Hommelstein et Hondelsteyn : v. Hu- 
nolstein. 

Hopscheider, Hanry : 568. 

Hosener, Peter: 391. 

Hude, Mathys: 567. 

Hule: 395. 

Hulprecht: 518. 

Hunolstein (Hommelstein, Hondel- 

steyn, Hanapierre): 573, 573 n., 

Corriger à la page 573 Hoinelstein 
ou Hoinnelstein. 

Hunsdorf ]L.] (Hunsstorff): 393, 521, 
524, 525. 

Itzig [L.] (lecheziich, lechiich, lech- 

ziich): 598, 600, 66. 

Ivoix [F.] (Yvoix): 573, 594, 597, 597, 
13, 16. 
Nom de personne? : Yvoes, 573. 
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Jehan: 14 n. 

Johan: — 523, 526. 

571, 597, 13. v. Marsilius. 

(A suivre.) 

Schmwüre. 

„Beweglich wie Welle und Wind, 

Des Menſchen Gedanken jind,“ 

„Zei mir gegrüßt, erſehnter Heimatftrand, 

Mgr. Johan, prevöt de Louvain: 

Jofel: 569. 527. 

Jouwes: Johan le — „573. 

Maitre Johan: 526, 570, 570, 570, Justieier: le — des nobles, 15, 16 

Do endlich ich mein Haupt zur Ruh’ fann legen!” 

So rief, entronnen aus der Wogen Brand, 

Ein Schiffer lebensfräftig und verwegen. 
„tie will ich wieder jcheiden von der Stätte, 
Wo unbefannt der Stürme wildes Weh ; 

Feſt liegt mein Schiff nun an des Ankers Kette, 

Ceb' wohl auf immer, trügeriiche See!” 

2. 

„Komm, gottgeweihte, heil'ge Kunft und gieb 

Mir Balfam für des Herzens Wunden !* 
So fang, getrennt von feinem teuren Lieb, 

Ein Muſenſohn in einfam trüben Stunden. 

„Treulos und jchnöde hat fie mich verlafien, 

Getändelt nur zu leichten Seitvertreib ; 

Dergefien will ich drum — ſie flieh'n und bajjen 

Der Schlange gleicht noch heut’ das Weib !” 

Os 

Nicht lange — und, von friichen Oſt berübrt, 

Die Wellen lodend an das Ufer jchäumen ; 

Nicht lange — und, den Kiebe irrgeführt, 

+ 
* 

Er fieht das Weib, das einft fein Jugendträumen : 

Und Schwur und Haß — vergeffen und entichlafen, 
Als hätte nie ein Herz davon gewußt. — 

Der Schiffer löſt den Anter in dem Hafen, 
Der Jüngling fliegt an der Geliebten Bruft. 

W.G. 
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Gründung des Clariſſenkloſters in Echternad). 

(FFortjegung.) 

II. 

Die vornehmjten Schenkungen. 

Nah Gründung des Clariffenklofters und der Dotirung desjelben 

mit den 4 Meyereien Ernzen, Osweiler, Irrel, Bollendorf ſammt der 

Einnahme des „Ungelts" in Echternach, fonnten aber 32 Nonnen mit 

der Mebtijfin noch nicht chrbar und jorgenlos leben, Deshalb haben 

BP. Sarrazin und Juliana, im Hinblid auf die ewige Vergeltung, auch 

zum Seelenheil der Iuremburger Fürftenfamilie und der eigenen Vor— 

fahren und Nachfolger, befagtem Klofter im Jahre 1353 noc alle ihre 

zeitlichen Güter und Alodien gejchentt,') als da find: 

Das Land, worauf das Klofter erbaut ift; die Villa Manepad) mit 
Leuten, Einkünften, Rechten der hoch: und niederherrlichen Gerichtsbarfeit, 
insbejondere das Patronatsrecht auf die dortige Kirche. Die dortigen 
Bewohner müffen 30 Pfd. trier. Denare im Mai, und 30 Pfd. Denare 
im Herbſte zahlen, von ihren Gittern aber 32 Malter Dafer, 20 Malter 
Weizen, 10 Malter Roggen, 2 Fuhren Heu, zwei große Schweine, 100 
Hähnchen, 1 Bod, 100 Eier jährlich) auf. Nemigiustag liefern. Ferner 
den Zehent in Prongefeld, wovon jährlich BO Mealter Hafer, 40 Trier. 
Denare und 40 Hähnchen wie herkömmlich geliefert werden. Ferner zwei 
Mühlen im Orte in der „Beuren“ bei Echternady, von denen jährlich 
wenigitens 10 Malter Weizen und 10 Malter Roggen, 2 große Schweine 
und 6 Sertarien DI geliefert werden. Eine Lieferung von 10 Malter 
Weizen und 10 Malter Noggen, die auf dem Schloffe des adeligen 
Herrn Johannes von Garpena aus Moerstorff, und von den Gütern, 
die zu diefem Schloffe gehören, ruhen. Ferner 10 Malter Roggen, 9 
Malter Hafer, 1 großes Schwein, 2 Wafferbecher, 1 Bod, 100 Eier 
von dem Dofe Birleidt. Ferner 9 Malter Weizen, 9 Malter Winter: 
weizen, die alljährlid) aus dem Zehent der Billen Scharppilicd und 
Neille fliegen. 9 Meter. Weizen aus den Zehent des biedern Ritters 
Goswin von Wilre bei der Stadt Bittburg und aud Billa Mlirziche 
(Merzig) herkommen, 3 Mitr. Weizen, 3 M. Spelt, 6 Kapaune, die 
von den Gütern des edlen Herrn Johan von Wespah (Fiſchbach) ab- 
geliefert werden. 

Ferner 8 Malter Weizen, die jährlidh von den 32 Maltern, 

1) Wie reich an Gütern der Banquiers Sarrazin und feine Gattin Juliana ge 

weien, fann man am beiten aus diefer Teftamentarifchen Berfügung erfennen, dic 

zu Gunften des Clarifienflofters ihrer Tochter als Mitgift durd eine Urkunde beſtimm— 

ten. Diefe Schenkung erfnigte, weil die von Johann dem Blinden und Carl IV. 

gnädigft verliehenen Einkünfte keineswegs genügten. 
(Eine notariell beglaubigte Abſchrift befand fi im Befite des Dr. Neyen aus 

Wiltz.) 



jo die Einwohner von Kyrjebah) dem Nitter Heinrich von Bydeburg 
liefern müfjen, weggenommen worden, bis auf 1 Malter das jährlich 
von der Vogtei die Herrin von Wyſſin Kirſſenbach beantſprucht. 

Den kleinen Zehent, zu deutſch „Saalzehnt" des Dorfes Wyß, am 
Ufer der „Mernetze“ gelegen, das fich alljährlid auf 2 M. Weizen und 
2 M. Spelz beläuft. 

Den Zehent des Dorfes Rode, hinter Dodendorf, gewöhnlich Roder— 
zehent genannt, der fich gewöhnlich auf 4 Malter Spelt beziffert. Den 
fleinen Zehent des Dorfes Dodendorf, ungefähr 3"/, Malter Weizen u. 
Spelt. Zwei M. Weizen aus zwei Adern bei Wolfsfeld. Zwei Malter 
Weizen und 2 Schill. trier. Denare 4 Hähnchen von den St. Mariminer 
Manfen in Scharppillich. 

Drei M. Weizen, weniger 4 Sertarien, jehs Schill. 8 Denare und 
4 Hähnchen, die auf St. Andreas von den im Holzheim gelegenen 
Manſen des Peter Hubre geliefert werden. 

Drei M. Spelt in Meckel von den Manjen Mentehube u. Neven- 
hube und 1 M. Weizen vom Settengute, ehemals Eigenthum des 
Bittburger Scheffen Gebel von Majthulden. Kerner alle Güter in 
Diefrihen, wojelbft die Einwohner in Mai 3 Bfd. trier. Denaren und 
im SDerbjte von der Prefarie 3 M. Spelt, 3 M. Hafer, 3 Pd. bei. 
Denaren liefern. Der Bäder der Billa liefert auf St. Stephan 
1 großes Schwein. 

Drei M. Weizen und 3 M. Spelt von den Gütern zu dem Wiez 
nächſt Bittburg. Ein M. Spelt in dem Dorfe Burjelbad) vom Gute 
des Math. Elinghardt. Im Dorfe Lurnerslatt, zahlen die Bewohner 
jährlich 3 Pfd. trier. Denare, und im Herbſte, von der Prefarie 3 M. 
Spelt, 3 M. Hafer 3 Pfd. Denaren, und der Hofmann liefert 1 großes 
Schwein auf St. Stephan. Ein M. Spelt, das wegen der Vogtei auf 
zweien Häufern in der gaffen zu Contzdorf laftet. "Alles in Lymmer— 
ſtein, woſelbſt die Einwohner im Herbſte 2M. Spelt und 2 M. Hafer 
jährlich liefern. Drei M. Spelt im Herbft, und im Mai 1 Pfd. trier. 
Denaren, aus dem Vogteirechte auf 2 Häufern zu Bertorf, die ehemals 
dem Wpbewall, gehörten, zwei fernere M. Hafer in Bertorf, die von ver: 
ichiedenen Gütern geliefert werden, 2 M. Hafer von Zehent in Kyll, 
genannt der Errenzehen'“ 

Die Erben des Yohann von Bed) müffen von den Feldern, im der 
„Hirtzebach“ bei Steinheim 1 M. Weizen zahlen. 

Ferner 2 Bierzeln (fercellas) Spelt, 1 Vierzel Nüße, 1 Kappaun, 
von den Gütern des „Sturzebriege" in Minden. 

Ferner zwei erbbare Fleiſcher Buden, (macella oder strilla), worin 
Fleiſch verfauft wird, nächjt dem Haufe des Schöffen Eolines in Echternach, 
wovon jährlidy zu Johanni 18 Schweinsichinfen (seapulae) geliefert 
werden. 

Das von uns bewohnte Daus in dem Viertel „Veltgaſſen (Wolfs- 
gaſſe), nächſt dem Kloſter, nebſt Scheune und Garten, welche dem Daufe 
gegenüberliegen. 

Berjchiedene Aderfelder nächſt Echternach, die für die Arbeiten mit 
einem Pflug durchs Jahr genügen, aus denen, alle Ausgaben abgerechnet, 
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3 M. Spelt und 20 M. Dafer gewöhnlich gewonnen werden fönnen.') 

8 andere Häuſer, die zur obern Seite an unfer Haus anftoßen. 
Zwei Häuſer der Malle, die dem Johann Mergelinger aehörten. 
Das Boidhulffers Daus im der Bergingaffe (Birfes) und das 
gegenüber Tiegende Stodennerhuiß; das Meyberjienhaus in Dowelod; 
des Koh. Kyf Kingenhuß in Surbruden; das ungerlingerhuß in 
Surbruden; die chemalige Werkftätte des Thilmann Dccoreleins an den 
Kloftermauern; ein Kelterhaus in der Bergaffen in Echternadh. Fünf 
Häufer außerhalb den Stadtmauern an dem Stadtgraben vor dem 
Erjtrafier Thor, mit dem dabeiliegenden Bergarten in dem Baumgarten. 
Fünf große Fuhren Deu aus den Wiejen, Feldern und andern Gütern 
des Hermann Congbrüd bei Minderbrüd. Eine Wieje zu Bruth, die 
Conon von Deffingen gehört hat, worin jährlich ugf. 5 Fuhren wachjen. 

Drei Wiejen bei dem „Tholeberg”, welche die luxemburger „Grafen— 
wieſe“ genannt werden, worin ugf. 4 Fuhren Heu wachen. Die Didio- 
tut? geben 4 uhren Heu und jenfeits der Sauer, Echternady gegemüber, 
einen Weinberg, T Morgen groß, in der „Dein“ gelegen, zwei Morgen 
oben auf dem Bereberg. 5 Morgen in Harpach, nebſt dem dortigen 
Kelter. 1 Morgen in Thull; 1 Morgen in Biremy (Birnmühle); zwei 
Morgen, mit dem Yandgute in der Eller. Ein mittlerer M. im der 
Alven nächſt dem Weinberg des Negendaills. 1 Morgen mit dem Gute 
in der Eller beim Weinberg des Peter Walybron. Einen halben Morgen 
in der (Alf) Alven bei dem Weinberg des Heinrich ahr der porten. 
Einen Weinberg in der Minderleye nächſt dem eines Godendorfers. 
Ferner einen halben Morgen in Beidtling. Einen Morgen- in Ernzen. 
Einen Morgen in Mundwie beim Weinberg Hertens. Einen halben 
Morgen nächſt Edegin, der dem Koh. Meerglingh früher gehörte. 

Zwei Ohmen Wein weniger 3 Sertarien, die aus dem Weinberge 
Erenshein, Steinheim gegenüber, jährlich geliefert werden müflen. Einen 
Sertarins DIL von allen Gütern des Altfried, dem Hofe von Steinheim; 
zwei Quart Ol von allen Gütern des Magijters Heinrich von Bollen: 
dorf; zwei Quart OL die jährlich ein gewifjer Eichorn von Monig von 
den Gütern der Idae Juß in Steinheim zahlen muß. Zwei Sertarien 
DI, die Herblieg Moiſach aus dem Hauſe Heppenftile in Bergitraße von 
einem Weinberg in Haxpach zahlt. Zwei Quart Ol von den Erben 
Platzem. Zwei Cuart Ol, von dem Haufe des Joh. Wieder in Hovelock. 
Zwei Quart OL, welde die Wittwe Gertrud Ponty von ihren Feldern 
in Dehl und Engin abtragen muß. Ein Quart OL, welde die Erben 
Burfe aus dem Spirgarten nächſt Echternad gibt. Drei Quart DI und 
6 trier. Schill von Archilles von der Sauer. Zwei Quart OL, die 
Joh. Wein von einem Weinberg in Harpach abträgt. 

Alle diefe Güter mit ihren ewigen Nenten und Einkünften mit 
Eigenthumstiteln und Nechtstiteln und Privilegien wurden den Elariffen 
geſchenkt. Bor dem Bruder Jacob von Lutzillenburg, Cuftos, von den 
mindern Brüdern in Trier, dem Nonnencuftos, der Abtiffin u. Schweftern 
gejagten Stlofters, den Nonnen jelbit, mündlich und jchriftlich, in Gegen: 

1) (Silige war der Name einer damals angebauten Winterweizenart, den wir 

mit Spelt oder Spelz geben). 
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wart der ehrenwerthen Thilmann Richter, dem Schöffen Johann, Sohn 
des früheren Scultheißen Dengoms, dem Schöffen Peter zu der Er- 
ſtraßen, Rodolf Bottzon, Joh. Volinpletz, Franco Emmoriſſi, alle Echtern. 
Schöffen: gaben Sarrazin und Juliana hiermit in dieſem Schreiben als 
Mitgift (dotis nomine) und übertrugen volljtändig in volltommener Schen: 
fung zwiichen Lebenden auf die bejtmögliche Weife alle Nechte und Gü— 
tern, behielten ſich nichts vor. 

Sarrazin als Schöffe hing jein Siegel auf. Juliana, die fein 
Siegel hatte, bat mit Sarrazin den Erzbiihof von Trier, den Echt. 
Abt Johannes, den trier. Archidiafon Boemund, den Guftos, Bruder 
Jacob, den Paſtor der Pfarrei Echternach, Namens Peter, den Bitt- 
burger Probſt Johann Scheillaert, Richter, Scoltes, Schöffen, auch ihre 
Siegel anzuhängen. Es geſchah in der Safriftei am 6. März 1355, 

Unmöglich können alle fernere Schenkungen hier angeführt werden; 

nur die vornehmen ſollen folgen. 

Am 4. April 1360 wurde von den Clariſſen eine Rente von 12 

Schil. und 6 Denare zurückgekauft, und die auf dem „Büflon“ laſtende 

Nente bis auf 8 Schil. vermindert. Die Abtiffin Agnes, und die ganze 

Genoſſenſchaft beftimmten am 30. April 1360 dem Prieſter Herrman 10 

trier. Schil, um die erfte Meffe im Willibrordsklofter zu lejen. (Reg. 

Arch. 3 Siegel.) 
Unterm 8. Juni findet ſich ein Kauf und Berfauf jeitens Theod. 

Scharffbillig, von Heinen und großen Zehent zu Ruelle im Zrieriichen, 

an die Klariffen, für 500 Fleine Gulden. 

Am 14. Aug. 1360 ſchenken die Gebrüder Peter und Gottfried, 

Herren zu Cronenburg und zu der Neuerburg, dein Clariſſenkloſter allı 

zu Mettendorf gelegenen Güter, von dene Koru, Geld und Hühner, 

auf St. Andreastag (30. Nov.) aufzuheben find. Dafür muß ein Anni: 

verjarium gehalten werden. Schon am 25. Juli verfauften diejelben 

Brüder, mit Einwilligung des Herzogs von Xuremburgs, ihres Lehns— 

herren, unter Vorbehalt eines Rückkaufes nad) 15 Jahren, ihren zu 

Steinheim an der Sauer gelegenen Hof den Clariffen für eine Summe 

von 900 Fleiner Gulden. 

Am 9. März 1361 vermacht der Glerifer Cono den Clarifjen ein 

Feld am Osweiler Weg, das der Metzger Thome für 6 Sertarien 

Wachsthum gepadhtet hatte, ein zweites Feld, der „Kijil“, fowie ein 3. 

in der Darpad), wovon jedoch den Herren in Hymmerrode 6 Scil, 

Rente abgetragen werden müffen. 

Am 11. Febr. 1361 vermact die Wittwe Catharina Henchon zum 

Erwerb einer Nente jährlid 10 Gulden und 6 filberne Becher, damit 

die Clariſſenſchweſtern im Gebete ihrer eingedenf jein mögen. 

Am 6. März 1363 vergeben Juta, Frau von Berburg und deren 
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Scwefter Catherin, ein Gut und erbliches Recht zu Otfcheid u. Bremen, 

zu Nugen des Gotteshaus St. Clara. 

Am 5. Mai 1366 jchentte Thillmann Kup aus Echternach, Paftor 

zu Mftzigt, dem Clariffenklofter eine jährliche Nente von 2 Malter Weizen 

und 40 trier. Scil. 

Am 1, Dez. 1367 nahm Heintz der Schrader aus Berisgafje einen 

Jurnal (Morgen) Weinberg im Pacht von den Clariffen, von dem er den 

3. Theil des Ertrags abliefern follte. — Der alte Zwift mit den Abtei- 

herren war aber nod) nicht ganz beigelegt. 

Am 13, März 1366 erklärt Johannes Robinelli, Kaplan S. Heilig: 

feit, zu Avignon im Palaft der apoft. Streitfachen, Allen aus der Dioceje 

Trier, daß den Clariffen Aufichub gegeben worden, diejelbe aber binnen 

40 Tagen nad) diefem Aufſchnb vor feinem Gerichtshof erfcheinen müßten, 

um über die lagen der Conventualen in der Willibrordsabtei verhört 

zu werden. Diefe Klagen find: 

Die Abtei hätte die volle und gemifchte Herricdaft im der Stadt 

Echternach. P. Sarrazin habe heimlich und verftellterweije den Kloſter— 

bau begonnen auf dem Boden der Abtei. Erft jpäter bemerkten die 

Mönche es und proteftirten durch Steimwurf gegen den Neubau. Als 

man unter dem Schug des Erzbifchofs Balduin ungeftört fortfuhr zu 

bauen, dann Kirche und Klofter einweihte, fam der Streithandel vor den 

Gantor der trier. Kirche. Aber der Convent wandte jich nad) Nom. Der 

Dekan Egidins von Falkenjtein brachte in Avignon die Klagejchrift ein. 

Yın 22, Dez. 1369 verpflichtet fid) vor 3 Echt. Schöffen, Robin, 

Herr zu Biſchbach, ein Feld zu Beydelingen und viele andere Ländereien 

bei Echternach den Clariffen in Nutznießung zu geben, bis er die 140 

„alten Scildengulden goldes” von Frankreich mit der Lilie, und 65 von 

Florenz, guden Golds und rechten Gewichts, erlegt hätte. 

1369 werden am 8. Mai wegen Wufnahme der ‚„Gelekime“ den 

Elariffen verfchiedene Menten als Mitgift erblid) verichrieben. 

1370 verlaffen die Glariffen ein Feld in der „Alpen“ gegen !/, 

Malter Weizen und !/, M. Dafer. 
Am 4. Dez. 1373 übergibt Jude den Clariffen für Anniverjarien 

1 Haus in Trier mit Weinbergen und andern Gütern. 
1375 tritt am 4. Feb. Peter, Herr von KronenkutaReniline: 

[* 

wieder in den Beſitz des Hofes von Steinheim ein, ohne daß die Klariffen 

für den bisherigen Genuß etwas zu entrichten brauchen. 1375 wird als 

Meitgift einer Nonne Agnes 1 Jahresrente von 1 Pfd. Denar emt- 

richtet. 

Am 5. Juni 1377 befennt Arnold, Herr von Pittingen u. Dagftul, 
200 Gulden als Abjchlagszahlung auf die 500 &. von den Clariſſen 
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erhalten zu haben, wozu ſie durch Urtheilsſpruch des Herzogs von 

Brabant verurtheilt worden ſind. 
Diederich Ordolf, Prieſter, ſchenkt am 21. Februar 1377 eine Rente 

von 8 Schil. 22 Penning und 2 Kapaunen. 

Am 24. Sept. 1377 verkauft die Dame von Falkenſtein eine Rente 

eines Fuders Wein aus den Weinbergen von Steinheim der Nonne 

Greten, Tochter Sarrazins, zu einem Preiſe von 82 Robertus— 

gulden in Gold und gutem Gewicht. Zeugen ſind der Meyer Mathys 

zu Mompach und der Meyer von Münden. 

Am 18. Juni 1378, am Feſte des hl. Sakramentes, (Frohnleichnam), 

fauft der Bruder oh. Vroeup für das Elariffenflofter ein Haus in der 

Wolfsgaſſe. 

Am 4. Mai 1379 erhalten die Clariſſen (frauve Kathrine Äübtiſſin) 
einen Jahreszins von 1 Faß Wein und 4 Seidel. 

1378 gibt der trierifche Bürger zu „Nut das St. Clara gottshaus 

das Haus zu dem goldenen Keſſel,“ nebſt 3 Weinbergen. 

Am 22. Auguft 1380 hat die Äbtiſſin Mechtolt von Heffingen 60 
Pfund dem Nicolas der Camererſenſon zurüdbezahlt. 

Der Jude Meuchin zu Trier erflärt am 8. Sept. 1383, daß der 

Schaffener der Clariſſen Bruder Scruoff ihm 300 Gulden für Arnold 

von Püttlingen ausbezahlt habe. Die Wittwe Lyichen gibt 1 Feld zu 

Beidelingen bei dem Hospitalsfelde, nebjt vielen andern Weinbergen und 

Feldern, den Clariſſen unter der Bedingung, daß fie ins Klofter aufge: 

nommen würde. 

1384. Wenzeslaus genehmigt die Privilegien und Freiheiten des 

Elarifienklofters.. 

(Fortj. folgt.) 

Sur Geichichte der Jahre 1680—1682. 
Bon Iak. Grob, Pfarrer in Biwingen-Berchem. 

(Fortjegung.) 

8 10. Haltung der Regierung in Brüfel und Luremburg 

gegenüber den Aunſchlägen Frankreichs. 

Je vollftändiger Ludwig dem vierzehnten der gute Glaube an feine 

Anſprüche fehlte, um jo ficherer und zuverfichtlicher trat er auf, denn 

er war ſich bewußt, daß er die Macht auf jeiner Seite hatte, und dieje 
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ſeine Macht gebrauchte er denn auch auf die rückſichtloſeſte Art und 

Weife. Ludwig XIV. wußte was er wollte und das Gewollte durchzu— 

führen waren ihm alle Mittel recht. 

Wie ganz anders war dagegen die Daltung der Spanier, die Bel« 

gien und Luxemburg voritanden. Sie wußten was Ludwig XIV. wollte, 

zeitig genug waren fie von Luxemburg aus unterrichtet worden in Betreff der 

Anschläge des Franzofenfönigs. Aber in Brüffel wußte man weder was 

man wollen jollte, nod vermochte man den endlich gefaßten Entſchluß 

auszuführen. 

Schon zu Anfang des Jahres 1680 gab man fich in Luxemburg 

feiner Täuſchung mehr bin. Alle waren überzeugt, daß Frankreichs Maß— 

nahmen nur auf das eine: die Erwerbung von Luxemburg, von Stadt 

und Land hinzielten. Die Franzoſen machten überhaupt nicht die geringfte 

Hehl aus ihren Abfichten, wie ja Blandyart in jeiner Chronik ſolches 

ausdrüdlid) berichtet : Frankreichs Gejandte erklärten an allen Füriten- 

höfen, ja jogar auf dem Reichstage zu Augsburg, der allerchriftliche Kö— 

nig (Ludwig XIV.) könne nun einmal den Befig von Luxemburg nicht 

entbehren, !; Dementiprechend hatten die drei Stände, wie ſchon früher 

berichtet,?) die dringendften Borftellungen in Brüffel vorgebracht. Was 

that aber, augeficht$ dieier Yage jowohl die Eentralvegierung in Brüſſel 

wie die Provinzialverwaltung in Luremburg ? 

Ueber welche Bertheidigungsmittel die Feſtung Luxemburg verfügte, oder 

beffer geiagt, nicht verfügte, wußte man in Brüffel ganz gut, denn im vorher: 

gehenden Jahre 1679 war der Generalgouverneur der jpaniichen Niederlan- 

den, der Derzog von Billa Dermoja, zur Befichtigung der Feſtungs— 

werfe perjönlicy nad) Luxemburg gekommen. Zufolge jeinen Anordnungen 

ſollte die Bejagung der Feitung auf 4800 Mann gebracht, und zur 

Bertheidigung der Feſtung 2000 Scanzpfähle und 22000 Faſchinen 

[= 

beichafft werden. ®) Aber zur Ausführung fam diejer Befehl nicht. Wohl | 

1) Chronique de Seb. Frang. Blanehart f. 91. „Apres la paix de Ninigue 

„les ambassadeurs de France declar&rent ä toutes les cours que Luxembourg 

„estoit tr&s necessaire au roy très chrötien, et que meme il ne s’en pouvoit 

„passer; ils le publiörent meme a la diete d’Ausbourg hautement et pro- 
„posnient A cet effet un eschange, assurant que le repos et la tranquillite des 

„Pprinces voisins dependoit de ce fait.“ (Publieations de la Seet. hist. T. 46, 

p- 149.) 

2) Bergl. $ 6, Ons Hömecht, Jahrgang 1898 S. 458 und cbendafelbit Anmer- 

hung 1 und 3 ©. 459. 

3) Chronique de Seb. Frang. Blanchart f. 89: „L’an 1679, le due de 

„Villermosa estant à Luxembourg ponr y visitter les fortifieations, ordonnat 

„une garnison de 4800 hommes, deux mils palissades et 22000 faschines pour 

„la defence de la place.“ (Publieations de la Sect. hist. T. 46. p. 148.) 
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beantragte der Luxemburger Gouverneur, in Verfolg diefer Anordnungen 

der Brüſſeler Negierung, bei den drei Ständen die Aushebung von Sol- 

daten im Luxemburger Lande, aber erjt im folgenden Jahre 1680. Die 

Landſtände bewilligten die Aushebung von 2000 Fußfoldaten zur Ber: 

theidigung der Stadt. Wer aber die Aushebung nicht vornahm oder 

wenigftens jo nachläſſig betrieb, daß ihn der Einfall der Franzojen im 

Jahre 1681 daran verhinderte, war der Fürft von Chimay, der Gouverneur 

des Zuremburger Landes. ') Das war jo ziemlich alles was die Regie: 

rung zur Sicherung des jo arg gefährdeten Landes gethan. Weder für 

die nothwendige Bejagung, noch für die noch nothwendigere Verſorgung 

mit Lebensmittel war PVorjorge getroffen werden. Es war rein gar nichts 

gethan worden. 

Um jo thätiger zeigten fich die Spanier in den Verhandlungen und 

in dem Verordnen. Wie alle Unfähige glaubten fie mit Papier die Welt 

regieren zu können. So erwartete man in Brüffel von der ſchon er- 

wähnten Konferenz in Courtray alles Heil, obſchon die ganze Haltung 

Frankreichs auc den Blödejten vom Gegentheil hätte überzeugen müffen. 

Schon der Umftand daß gleichzeitig mit der Conferenz zu Courtray, die 

von Frankreich eingeſetzten Reunionskammern in Meg und fonftwo zu: 

jammentraten, zeigte, daß, wenn Ludwig XIV. aud die Courtrayer 

Conferenz bejchiefte, e8 ihm doch mit den Unterhandlungen nicht ernft 

war. Dies bewies denn auch der ganze Verlauf diejer Verſammlung. 

Zufolge Artikel 15 des Nymweger Friedens, war im Herbſt 1679 die 

Eonferenz zu Courtray zujammengetreten. Zu Verhandlungen fam c$ 

aber nicht. Denn gleich bei Conſtituirung der Conferenz bemängelte der 

franzöfiiche Bevollmächtigte, wegen eines angeblichen Formfehlers, den 

Beglaubigungsbrief der ſpaniſchen Gejandten, jo daß ein ganzes Jahr 

verfloß, che man die eigentlichen Verhandlungen eröffnete. ?) Als dann 

die Spanier im September 1680 eine den Franzojen genehmes Beglau- 

bigungsjchreiben beigebracht, mußte der erjte franzöfiiche Bevollmächtigte 

eine unaufichiebbare Reife nad Paris antreten, jein in Courtray ge: 

bliebener Genofje erklärte aber, allein zu Unterhandlungen nicht berech- 

1) Chronique de Seb. Frang. Blanchart, f. 91: „Ayant en cette annee 

„1680 (esté) propose par le prince de Chimay de la part du gouverneur 

„general des Pays-Bas la levece de quelques troupes en ce pays aux Estats, 

„eeux-ey accorderent la levee de deux mils fantassins pour la defence de la 
„ville, mais les Francais, ans entres dans le pays, empächerent cette levée 

„an 1681 * (Publications de la Seet. hist. T. 46, p. 149.) 

2) Im Beglaubigungsichreiben feiner Gefandten führte der fpaniiche König, wie 

gewöhnlich, auch den Titel eines Herzogs von Burgumd, und diefer Titel war für die 

franzöfiichen Bevollmächtigten hinreichender Anlaß zu erklären, fie würden fich zurüd- 

ziehen, wenn der jpanifche Gefandte nicht ein auderes Beglaubigungsichreiben beibrache. 

Schötter, Publications de la Seet. hist. T. 34, p. 297. 
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tigt zu fein. So fam es denn daß, Anfang 1681, die Conferenz ihre 

eigentliche Arbeit noch nicht einmal begonnen hatte. ® 

AU dieje Erfahrungen waren aber nicht hinreichend das Vertrauen der 

leitenden jpaniichen Kreiſe in dieje Conferenz zu erjchüttern, im Gegen: 

theil. Denn am 12. Mai 1681 forderte der Generalftatthalter der Nie: 

derlande die Luxemburger Stände auf, ihm einen für die Verhandlungen 

in Courtray geeigneten luxemburger Unterhändler in Borjchlag zu bringen. 

Nachdem am 18. Mai die Yandftände den PBrovinzialrath und Archiven: 

bewahrer Eaffal dem Generalftatthalter als die geeignetite Perſönlichkeit 

bezeichnet, erfolgte, am 29. Mai, deſſen Ernennung und am 9. Juli 

1681 traf dann der Yuremburger Unterhändier in Courtray ein. ?) 

Angefichts der Yage in Luxemburg, Frankreichs Truppen hatten 

jeit dem 13. März ſich des größten Theiles des Inremburger Landes 

bemächtigt, und in Anbetracht der Art und Weile wie in Gourtray die 

Verhandlungen geführt wurden, durchſchaute Caſſal nur zu leicht amd 

zu bald das Intriguenſpiel Ludwigs XIV., er bemüht jich, aber umſonſt, 

die andern davon zu Überzeugen. „Hier iſt nichts zu hoffen” meldet 

Gafjal am 5. August nad) Luxemburg, „man macht ſich offen Tuftig 

„über unjeren König und deſſen Mlinifter, weßhalb ich nur darnad) 

„trachte, abzureiien, doc) wollen unjere Unterhändler ihre Hand nicht 

„dazu bieten, id fage manchmal zu ihnen Viri Galilaei quid statis 

„hie otiosi, daß es viel vortheilhafter jei, die Konferenz abzubreden, 

„denn auf ſolche Art gefoppt zu werden... 2... Manthut gar 

„nichts, man bereitet jich nicht vor das Schwert zu ziehen 

„und doc iſt dDiejes das cinzige Mittel uns aus der 

„Patſche zu ziehen." Wie Caſſal in demjelben Briefe erzählt, hatte 

er die Einjtellung aller ferneren Annexionen gefordert, bis daR Die 

Gonferenz darüber entichieden, er hätte aber eine ausweichende Antwort 

erhalten, fie, die Bevollmächtigten Frankreichs, würden erſt antworten 

wenn ihre Frage inbetreff des freien Einganges der franzöſiſchen Schiffe 

auf der Lis, erledigt wäre und dann fügt diefer Harjchende Mann hinzu: 

„Ihr Anſchlag ift alle Provinzen in eine ſolche Lage zu verjegen, 

„daR fie nichts mehr liefern » können, jo daß uns die Mittel fehlen 

„werden die nothiwendigen Iruppen in jenen Feſtungen zu ernähren, die 

„uns noch geblieben find.” ®) 

1) Die Belege fiche bei Schoetter, le Luxembourg et le eomte «de Chiny 

depuis le traité de Nime&gue. Publieations de la Seet. hist. T. 34, p. 297. 

2; A. ä. Orte nad den Regeſten von Würth-Paquet 

3) „IIn’y a rien a esperer iei, on se raille ouvertement de notre Roy et 

„de ses ministres, aincy j’anhele A m’en retourner, mais noz commissaires n'y 

„veuillent donner la main. Je leur dit quelques fois: viri Galilaei, quid statis 

„hie otiosi et qu'il seroit plus expedient de rompre la conference, que de se 
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Caſſal hatte nur zu richtig geurtheilt, dies zeigt das Verhalten der 

Franzoſen im Inremburger Lande. 
(Fort. folgt.) 

Beitrag zur Gejchichte 

des Schloffes und der Herrſchaft Falkenſtein. 
Bon Theodor Bassing, Gemeindefefretär der Stadt Bianden. 

(Fortjegung.) 

Nachftehendes Volkslied, wohl auf die geichichtlichen Thatjachen 

fußend, jcheint fich auf Friedrich von sFalfenftein, der viele Schulden 

gehabt haben mag, zu beziehen: 

1. Der Graf von Fraltenftein, 3. der Graf von Fallenſtein, 

Der hat ein hölzern, Bein; Viebt fehr den fühlen Wein, 

In feinem großen Haus Verpraßt des Scloffes Renten, 

Yebt er in Saus und Braus: Giebt aus mit vollen Händen. 

Und fingt im Kreis der Gäfte froh, Gr bat fein Geld verthan, verjuppt, 

Beim Wein: „Heidi, heido!“ Er hat's verjuppt, juppt, juppt! 

2. Er fpricht zu feinem Sohn: 4. Er hat's in einer Nacht 

Thu’ mit, lauf’ nicht davon; Mit Spielen durchgebradjt; 

Mas brauchen wir zu Sparen, Das Sclößlein feiner Ahnen 

Wir fünnen luftig fahren, Ihm andere abgewannen : 

Das Geld im Sad wird wohl verjuppt, Das Gut ift bin, das Geld verjuppt, 

Doch wird's nicht all verjuppt, juppt, juppt! Iſt alles bin, verjuppt, juppt, juppt! 

„voir jouer de la maniere. Ils en eonviennent et tesmoignent fort de desirer 

„la rupture; mais il semble qu’on est endormy ou enchante. Onne fait rien et 

„on ne se prepare ä tirer l’espde, quoyque ce fut le seul moyen pour nous 

„tirer d’affaire,* 

„Is (les Frangais) n’ont encore voulu rien respondre hier à la demande, 

„que javay fait de faire cesser toutes voyes de fait en la province de 

„Luxembourg, et la reparation des attentats, ayant avanee que lorsqu’on 
„auroit respondu A ce qu'ilz (les Frangais) ont demand‘ q’on aurait A laisser 

„pässer leurs batteaux par la Lisse, sans les visiter, qu’ilz repondront A ma 

„demande. I] sera bien temps lorsqu'ilz auront occup& le tout.“ 

„Leur dessein est de mettre toutes les provinces en estant de ne rien 
„fournir et faire en sorte que ne puissions avoir moven de tenir des trouppes 
„necessaires pour la deffense des places qui nous restent.“ (Arch. du Gouv. 

à Lbg. eite par Schatter, Publications de la section hist. T. 34 p. 298.) 
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5. Er war fein fchledhter Zahler, 6. Und wie er num ſich barınt, 

Denn dreißigtaufend Thaler Nutzt nichts, er ift verarınt: 

Hat er im einer Nacht Er bat verfpielt fein Geld und Hab’, 

Mit Spielen durchgebracht. Da blieb ihm nody der Bettelftab. — 

Das Gut ift hin, das Geld verjuppt, Das Gut ift bin, das Geld verjuppt, 

Iſt alles bin, verjuppt, juppt, juppt ! Iſt alles bin, verjuppt, juppt, juppt! 

7. Da konnt er's nicht ertragen, 

In Armut fid) zu plagen, 

Und fern von Hof und Herd 

Stürzt er fih in fein Schwert. 
Das ift des Liedes End’; verjuppt, 

Iſt alles bin, verjuppt, juppt, juppt! 

Die ſprichwörtlich gewordene Werjchwendung eines Herrn von 

Falkenſtein bleibt ferner in der Erinnernng des Volkes durch nachſtehendes 

Lied, das heute noch häufig in Vianden und den umliegenden Ortſchaften 

bei einem Kartenſpiel, „Kujong“ genannt, gejungen wird, und zwar 

dann, wenn diejenigen PBarthei, die Trumpf angekündigt hat, feinen 

Stich befommt: 

„Der Herr von Fallenftein bat all fein Geld verjuppt, juppt, juppt: 

„Zaufend Thaler in einer Nacht verjuppt, juppt, juppt! 

„Budel, beiß mich nicht! Pudel, beiß mich nicht! Pudel, beiß mid) nicht!“ 

Eine andere Volksſage läßt Ruprecht (Robert) von Stolzemburg 

die letzte Erbtochter von FFalkenftein, Euphroſine, entführen, bie dann 

bei der Dur ihren eigenen Bater mit dem Schwerte durchbohrt. In 

welcher Zeit aber dieſe Sage fallt, läßt ſich nicht beftimmen, da alle An- 

haltspuufte fehlen. Die Sage ift mitgetheilt von J. Kieffer im Lux. 

Sonntagsblatt, Jahrgang 1877, Nr. 48. 

E83 war im wunderihönen Monat Mai, als die zwanzigjährige 
Euphrofina von Falkenſtein mit ihrem Vater im Eifeler Walde jagte. 

Sie war zufällig jo weit von ihrem Vater abgefommen, daß fie im 

Dieicht ſich bald verirrt hätte. Ein junger Eavalier, den jein Weg grade 

da vorbeiführte, bot ſich an, fie anf ihre Burg zurüdznführen. Er war 

der fchönfte Nitter, den man fich denken kann: Unter feinem Purpur— 

mantel zeichnete ein jchwarzer, enger Leibrod den Umriß eines hohen, 

ichlanfen und gejchmeidigen Wuchjes. Sein Helm, von einem jchwarzen 

Federbuſch überragt, umfchattete ein wenig jein unvergleichliches, männlich— 

ſchönes Geſicht. Mit den anmuthigiten Manieren verband er eine geiſt— 

reiche, wigige und artige Redensart; kurz, Alles was die Natur Liebens— 

würdiges und Neizendes befißt, jchien fie an Robert von Stolzemburg 

— denn den haben wir vor ung — verſchwendet zu haben. 

Der Anbli diejes Junkers machte auf das junge Fräulein einen 

lebhaften und tiefen Eindrud: Die angenehmen und jchmeichelhaften Re— 

den, die er unterwegs mit ihr hielt, brachten jchließlich Verwirrung und 
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Liebe in ihre Seele. An den Thoren des Schlojjes angekommen, erjuchte 

fie Robert inftändigft, einzutreten und ſich am Becher der Dankbarkeit 

und Gajtfreundichaft zu erfriichen. Der Jüngling legte ihr die Gründe 

dar, welche ſich dieſem Wunſche widerfegten, und welche der Leſer in den 

vorigen Kapiteln zu finden hat. Obwohl untröftlich und beſtürzt hierüber, 

verzweifelte die Erbin von Falkenstein doc) keineswegs daran, eine Aus— 

ſöhnung zwiichen den zwei Familien zu Stande zu bringen. Zu dieſem 

Zwecke verpflichtete jie ji) mit Nobert, gar nicht von ihrer Begegnung 

zu ſprechen und jich ohne Vorwiſſen des Waters manchmal mit ihm zu 

treffen. 

Nun ja, die Gelegenheiten fehlen nicht, wenn zwei Herzen einig 

find, jie aufzujuchen und überdies noch eine gejcheidte Kammerfrau be: 

reit ift, fie dabei zu unterftügen. So lenkte jie bald ihren Morgenritt 

mit der treuen SKammerfrau in die benachbarten Luſtwäldchen, bald 

ihren Abendipaziergang an die leicht bejchatteten Ufer der Dur, und 

allemal und überall fand fich der Junker mit der jchwarzen Waifen- 

rüftung auf ihrem Weg und ermangelte nicht, die zärtlichjten Liebesbe— 

theurungen an ſie zu richten. 

Euphrofina hielt es endlich doch für Pflicht, Nobert mitzutheilen, 

daß fie nicht mehr ganz frei jei, indem ihr Water fie jchon ſeit einem 

halben Jahre einem Nitter verjprochen habe. Es war dies der durch 

jeine jchönen Eigenſchaften jehe angejehene, durch jeine Tapferkeit jehr 

gefürchtete und durch jeine reichen Beſitzungen jehr geichägte junge Ba— 

ron Conon von Bitburg ; auch gefiel er dem Baron von Falfenftein 

jehr, da er ich unter den zahlreichen Anbetern der jchönen Euphrofine 

wie fein anderer galant benehmen und einjchmeicheln konnte. 

Da Euphrojina feine rechte Urſache hatte, ihre Einwilligung zu 

verweigern, jo drang der Werber immer heftiger auf die Verehelichung ; 

denn da Euphrofina eine vollendete Schönheit, ein Bild voll Xiebreiz 

und holder Grazie war, jo vermehrten jich mit jedem Tage ihre Ver: 

ehrer, was dem Ritter Conon nicht wenig Unruhe veruriachte. 

Euphrofina theilte nun Robert von Stolzemburg die Sadjlage mit, 

daß ihr Bater dem Ritter von Bitburg eine Zeit beftimmt habe, an der 

ihre Hochzeit unwiderruflid) jtatthaben ſollte, da fie mit allihren Heimen 

Kniffen, den Bewerber zu vertröjten, am Ende gewejen, und fragte ihn 

was nun zu thun jei. 

Robert war hurtig mit einem durchgreifenden Mittel zur Dand: 

er juchte fie zu bewegen, mit ihm ihr väterliches Dad) zu verlafien. 

Das brachte Enphrofina doc nicht über ihr chrenhaftes Herz, und 

mochte Robert auch noch jo viele Gründe vorbringen, jie blieb jtandhaft 

und jagte, fie wolle ihrem guten Stern vertrauen. 



Eines Tages veranftalte ihr Vater eine glänzende Jagdpartie, die 

gleichſam das Vorſpiel zu ihrer Hochzeit bilden follte ; daher war Baron 

Conon natürlich auch eingeladen. Euphrofina verfolgte einen im ihrer 

Nähe aufgejagten Hirſch mit folchem Ungeftüm, daß ſie beinahe das 

Opfer fowohl ihrer Unerjchrodenheit al8 auch des wilden Eifers ihres 

Neitpferdes geworden wäre. 

Der Zufall wiederum wollte es, daß ſich Robert von Stolzemburg 

noch auf dem Wege befand, und es ihm gelang, dem Läufer gerade in 

dem Moment in tie Zügel zu greifen, wo das aufgeregte Thier auf 

dem Punkte ftand, fich mit der Schönen Jägerin in einen jähen Abgrund 

zu jtürzen. 

Dies erjchütternde Ereigniß fteigerte Euphrofinens leidenschaftlich 

Liebe zu ihrem Befreier aufs Höchſte. Nachdem fie ſich von ihrem 

erften Schreden erholt, fonnte fie feine Worte finden, Robert genugjam 

zu danken ; ein Strom zärtliher Thränen diente ftatt des lauten Aus: 

drudes. 

Dieje günftige Gelegenheit ließ Nobert nicht unbenutt vorüber: 

gehen, fondern er kam mit feinen alten Plänen wieder zum Vorſchein. 

Wirklich willigte Euphrofina in den Vorſchlag ein, “ich entführen 

zu lafjen, nur verlangte fie die nöthige Zeit, um fich auf die Flucht ge- 

hörig vorbereiten zu können. 

Es war um Mitternacht, der feitgefegten Stunde, da ftieg Euphro- 
ſina ganz allein und fachte über eine verborgene Treppe, die unterhalb 

des Schloſſes ing Buſchwerk mündete, hinab. Hier fand fie ihren auf 

fie wartenden Geliebten, der fie jogleich zu ſich auf's Noß nahm. Sie 

entfernten fich mit der Gefchwindigfeit, weldye die Schwicrigfeiten und 

der jchledhte Zuftand des Weges, ſowie die tiefe Dunkelheit der Nacht 
zuließ. 

Unterdeſſen hatte Conon, den die Liebe wachhielt, in den Zimmern 

ſeiner Verlobten eine ungewöhnliche Bewegung bemerkt. Der Inſtinkt 
der Eiferſucht hatte jchon lange in ihm gewurmt, die Untreue überall 

auszufpähen, und jo hatte er diesmal richtig ihre Flucht entdedt. Selbft- 

verjtändlich feste er auf der Stelle den Baron von Falkenjtein von 

jeiner Entdedung in Kenntniß. Diejer hatte das Uuglaubliche kaum 

vernommen, da jchidte er jich eiligjt an, die Flüchtige mit ihrem Ent— 

führer zu verfolgen. 

Nobert hatte mit Euphrofina faum eine halbe Stunde auf dem 

Wege zur Stolzemburg hin zurücgelegt, als er jchon von weiten das 

Gewiecher der fie verfolgenden Pferde vernahm. Sein Voriprung war 

groß genug um fich in guten Vertheidigungs-Zuſtand jegen zu fünnen, 

was er auch that. Euphrofinen gab er feinen Doldy, um fic damit 
g 
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gegen den zu wehren, der ſie von hinten angreifen wollte. Ehe ſie jedoch 

mit der Zurüſtung ganz fertig waren, fühlte ſich das Fräulein ange: 

griffen, doch, muthig und beherzt wie es war, ftieß es mit dem Dold)e 

zu der Seite hin, ohne weiter nachzuſehen, in den Tag hinein, wie man 

zu jagen pflegt, da hörte fie plöglich einen ſchwachen Todesſchrei: Es 

war ihr Vater, den die Unglüdfelige mit ihrem Schlage tödtlich getroffen 

hatte. 

Die zwei Flüchtigen beichleunigten ihren Ritt bis zu den Ufern 

der Dur, wo eine Barfe zu ihrer Ueberjegung bereit gehalten worden. 

Kaum waren Beide ein paar Schritte vom Ufer hiumeggerudert, 

als eine außergewöhnliche Delle die Blicke Euphrofinens zu ihrem Ge: 

liebten hiuzog. Sein ganzer Körper bildete nur einen einzigen Feuer: 

brand, dejjen leuchtender Schein jeinen Panzer umgab und deffen Flam— 

men auf jeinem Helm zujammenjchlug und daran den Federbuſch er: 

ſetzte. 

Von Schrecken und Entſetzen ergriffen bei dieſem fürchterlichen An— 

blick, ſtieß Euphroſina einen Schrei aus, fiel auf die Knie und kreuzte 

die Arme auf der Bruſt. Bei dieſem Beſchwörungszeichen fletſchte der 

Geiſt mit den Zähnen, bedrohte ſie mit der Fauſt auf eine gräuliche 

Art und verſchwindet, indem er ihr noch die Worte: „Du Vatermörde— 

rin !* ins Angeſicht jchleudert. 

Es war der Teufel! . . .. oder aber Robert, der dem Dämon feine 

Seele überliefert hatte, um ſich rächen zu können. 

„Batermörderin !" tönte es wie das ©eroll des Donners, wie das 

Sebrüll eines wüthenden Xöwen um ihre Ohren. Das Wort „Vater: 

mörderin" entdedte ihr die Unermeßlichkeit ihres Unglüdes. Der Ge- 

danke an ein ſolches Verbrechen, jo unfremillig es auch fein mochte, 

verwirrte ihre Seele, verdunfelte ihren Verſtand und plöglic) begraben 

die Fluthen der Dur das unglüdliche Mädchen. 

Seit dieſer Zeit erjcheint jede Nacht, jo erzählen abergläubijche 

Muhmen, um die zwölfte Stunde der Schatten diejer Unglüdlichen und 

geht in den Ruinen des Sclofjes von Falfenftein ipazieren, jeufzend 

und jchluchzend und eine ſchwere Kette nach fich jchleppend. 

Heinrich von Grandpre, Herr von Falkenflein. 

Als Befiger des Schloſſes und der Herricaft Falfenftein kommt 

Heinrich, Graf von Grandpre im Gebiete Namür, im Jahre 1236 vor. 

Bann derjelbe in den Beſitz dieſer Derrichaft gelangt, ift nicht mehr zu 
ermitteln; auch iſt es, wie jchon gejagt, unbelannt, wie Falkenfteru an 

Grandpré gefommen ift. Vielleicht hatte Heinrich die Erbin von Falken— 
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ſtein geheirathet, vielleicht aud) hatte Friedridy von FFalfenftein oder jeine 

Söhne ihm die Derrichaft Schulden halber verfauft oder verpfändet und 

nicht wieder eingeldft. 

Um das Luremburger Gebiet nach diefer Seite hin zu erweitern 

und abzugrenzen, trat Graf Heinrich von Lnremburg in Unterhandlungen 

mit dem Grafen von Grandpr& wegen des Schloſſes und der Herrichaft 

Falkenſtein, welche auch wirklid) von ihm für fi und feine Erben im 

Dezember 1236 erworben wurden. Die Verkaufsurkunde lautet aljo: 

„Ego Henrieus Comes Grandisprati universis praesentes Lit- 
„teras inspecturis notum, facio quöd ego dileeto meo Henrico de 

„Luceliburgo et haeredibus suis dedi in perpetuum et vendidi 

„teodum Castri Falconis Petrae, et quiquid Dominus Faleonis- 

„Petrae tenebat de me in feodum homagium. Quod ut ratum per- 

„maneat in posterum praesentes litteras sigilli mei munimine ro- 

„baravi. Actum anno Domini MCCXXXVI, mense Decembri.}) 

An demjelben Tage, an welchem diefer Verkauf jtattgefunden, 

meldete Heinrich von Grandpré feinem Lehnsmann (feal) zu Falkenſtein, 

Theobald von Marlieres, daß Schloß und Herrichaft Falkenſtein durd) 

Kauf an den Grafen von Luxemburg und König von Böhmen überge- 

gangen jei. Zugleich entlaftete er ihn von der ihm jchuldigen Huldigung, 

welche von da an auf den Grafen von Luxemburg überging.?) Aller 

Wahrjcheinlichkeit nach war die Herrichaft Falkenftein bis dahin frei von 

aller und jeder Zehnmannichafft der Grafen von Luxemburg. 

Sonft ift über Heinric) von Grandpré als Befiger von Falfenftein 
nichts befannt. 

Theobald von Marlieres, Herr von Falkenftein. 

Nachdem die Herrihaft Falkenftein durch Kauf an das Haus Lu— 
remburg übergegangen war, erhielt Iheobald von Marlieres diejelbe 

vom Grafen von Yuremburg als Lehn. 

Im Fahre 1236 bejiegelte Theobald von Falkenſtein nebſt mehreren 

Adeligen des Landes die Freiheits-Urfunde, weldye die Gräfin Ermefinde 

von LYuremburg den Bürgern der Stadt Echternady verlich., Es waren 

folgende Herren: Evrard von Meyjenburg, Heinrich von Houffalize, 

Nobert und Gerhard von Eich, der Scirmvogt Friedrich von Wilg, 

Arnold von der Fels, Deinrih von Bartringen, Theobald von 

1) Bertholet, IV, Pr. J. p. 65. — Würth-Paquet, r&ögne d’Erinesinde, 
n® 175. 

2) Würth-Paquet, Regne d’Ermesinde, n® 176. 



Falfenftein, Wegidius von Rodenmachern, Robert von Floranges, 

Arnold von Mirabel, Alerander von Zolver, Arnold von Dünderingen, 

Nitolas von Kahler, Gerhard von Rodenmacern, Johann von Rouſſy, 

Heinrich von Befort, Gottfried von Wilg, Rudolph von Weiler, Johann 

von Möstroff, Johann von Kahler, Walther von Aspelt, Dugo von 

Bettingen, Dietrih von Bruch, Kuno von Duren, Dietrih von Pas- 

cario umd Dietrich von Linfter. !; Zwanzig Jahre jpäter, am 22. Mai 

1257, bejiegelte Theobald von Falkenſtein und ein Philipp von Falken: 

ftein, welch legterer vermuthlich ein Sohn des erjteren war, auch die 

Freiheitsurkunde, welche der Kaiſer von Deutichland, Nichard, der Stadt 

Aachen verlieh. ®) 

Mit Einwilligung Theodorihs von Iſemburg verpfändete Theobald 

am 25. März 1240 dem Erzbiichof Theodorich von Trier die Hälfte 
des Zehnten von Meſſerich gegen 100 Tournojer Pfund ; Theobald trug 

nämlich dieſen Zehnten von ZTheodorich von Iſemburg zu Xehn. ®; 

Im Fahre 1264 hatte Wilhelm von Meyſemburg die Abtei St- 
Marimin bei Trier geplündert und den Raub auf Schloß Falkenftein 

(faleonispetrae), deffen Bejiger wahrjcheinlich mit ihm im Bunde ftand, 

in Sicherheit bringen lajjen. Da feine Möglichkeit war, das gejtohlene 

Gut zurüdzuerhalten, jo wandte fi) der Abt von Marimin an den 

Bapft Urban IV. mit der Bitte, bei den Grafen Heinrich von Luxem— 

burg, deſſen Bajallen die Herren von Meyfemburg und Falkenſtein 

waren, zu jeiuen Gunsten einfommen zu wollen. Der Bapft willfahrte 

feiner Bitte und jchrieb amı 9. September 1264 an den Grafen von 

Zuremburg ; doch iſt es unbefannt, welchen Erfolg er damit gehabt hat. ?) 

Wie uns Dr. Graf in feinem „Beitrag zur Gejchichte des Schloffes 

und der Herrichaft Brandenburg“ 5) mitteilt, befaßen die Herren von 

Falkenſtein feit der Mitte des 13. Jahrhunderts Güter in der Derrichaft 

Brandenburg, unter anderen ein Burghaus in Landicheid und das 

Batronatsrecht der Pfarrkirche dajelbit. Es iſt daher anzunehmen, daß 

eine Erbin von Brandenburg, vielleicht die Gemahlin Theobald's, dieſe 

Güter durch Heirat an Falkenſtein gebracht hat. In dieſem Falle 

wird es eine Schweiter von Johann, dem fünften Herrn von Branden: 

1) Bertholet, IV, P. J. 65. — Itineraire du Luxembourg gerinanique, 

par le chevalier de la Basse Moüturie, p. 258. 

2) Boehmer, Hegeften des Naiferreichs, ©. 40. — Würtli-Paquet, Rögestes de 

Henri II, N’ 156. 

3) Würth-Paquet, rögne d’Ermesinde, Nv 221. — Hontheim, I, 725. 

4) Würth-Paquet, regne de Henri II, No 276. Brower, Ann. Trev. t. II. 
p. 157. 

5) Beröffentliht im Programın des Königl. Großh. Progymnaſiums zu Diekirch 

von 1860-1861. 



burg gewejen fein. Diejer hatte zur Gemahlin eine aus dem Nitter- 

hauſe von Angeldorf und als mit dem Nitter Nufus von Ingeldorf 

(+ gegen 1300) der Mannesſtamm des Nitterhaufes von Ingeldorf er: 

loſch, fielen die Befigungen desjelben an die Hänſer Brandenburg, 

TFalfenjtein, Burjcheid und Bittingen (Bettingen bei Merſch.)) Um die 

Mitte des 13. Jahrhunderts gingen auch die Güter des Nitters Aegidius 

von Baltendorf, der in einer Urkunde von 1237%), bei der Beftätigung 

der Batronatrechtes von Bederich an das Priorat von Marienthal durd) 

zwei Derren von Merſch vorföümmt, an Falfenftein und Brandenburg 

über.?) Vermuthlich ftammte die Gattin Godart's, des 4. Herrn von 

Brandenburg (1230—1250), aus dem WRitterhauje von Baftendorf. 

Weitere Urkunden, die im Stande wären uns größern Aufſchluß 

über Theobald zu geben, mangeln uns. Zein Tod erfolgte wahrjcheinlich 
im Jahre 1271. 

Ihm folgte fein Sohn 

Arnold von Marlieres Herr von Falkenftein umd 

Meufdiatean. 

Seid) nad) dem Tode feines Vaters, am 18. März 1271, wurde 

Arnold vom Grafen von Luxemburg mit dem Schloß und Dorf FFal: 

kenſtein nebſt alten Abhänglichkeiten belchnt, doch mußte er feinem Lehens— 

herrn viele wichtigen Dienfte dafür leiften. %) Schon früher hatte er dem 

Srafen Heinrich Il. von Yuremburg auch den Lehenseid für Neufchateau 

geihworen. Um jich aber der vielen Dienitleiftungen, welche der Graf 

von Luremburg von ihm zu fordern berechtigt war, zu entzichen, ver: 

zichtete Arnold im Jahre 1278 zu Gunſten feines Lehensherrn auf die 

Ansprüche, welche er auf Mussy-la-ville zu machen hatte. °) 

Aus dem Umftande, daß Arnold dem Sohne Eberhard’s (welcher 

ein Sohn Mdelin’s mar) von Meyienburg:Brandenburg, Wilhelm, 

Mönch zu St. Marimin, Schuß leiftete, als der Trieriſche Erzbiichof 

Deinrih II. (von Binftingen: ihn 1284 der Abtei St. Mathias als 

Abt aufdrängen wollte, wäre vielleicht auf eine Verbindung mit Falken— 

ſtein zu fchliegen. ©) 

1) Beitrag zur Gefihichte des Schloffes und der Herrichaft Brandenburg von Dr. 
B. Graf, Profeffor, veröffentlicht im Programm des gl. Großh. Progymnaſiums zu 

Dietirch 1860-1861, S. 7. 
2) Bertholet, V, p. 5. — Publieat. XIV, p. 97. 

3) S. Programm wie oben, 2. 6. 

4) Pierret, Histoire de Luxembourg, t T, 228. 

5) Baersch, Eitl. illust. II. Bo, 1. Abtbl., S. 127. 

6) Baersch, Eitl. illust. III, Bd., 2. Abtbli ©. 318. 
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Wann Arnold geftorben ift und wie jeine Gemahlin geheißeu, 

fonnte ich nicht ermitteln. Seine Kinder waren: 

1) Boemund, von dem als Herrſcher, von Falkenſtein gleich die 

Rede jein wird. 

2) &ertrud, verheirathet an Gerhard von Schöneden. }) 

3) Catharina, vermählt mit Aegidius von Vado (Weys). °ı 

4) Eine dritte Tochter, deren Namen nicht angegeben wird, war 

die Gemahlin Dietrich, des 7. Herrn von Brandenburg, dem ſie einen 

Antheil an dem Hauſe Falkenftein zubradhte. ®, 

Boemund von Fafkenfein. 

Bon diejem Herrſcher hat ung die Gejchichte ebenfalls jehr wenig 

aufbewahrt. Derjelbe muß ein frommer Mann geweien jein, denn wie 

aus einer alten Urfunde, welche fich im Befige des jesigen Eigenthü- 

mers von Schloß Falkenſtein, Herrn Ernft Wilhelm Eduard Schmig zu 

Falkenſtein, befindet, zu erjehen iſt, ließ er die Schloßfapelle dajelbit 

erbauen, deren Einjegnung unter dem Titel SH Pauly apostoli PBapft 

Clemens VI. durd) eine Bulle, welche er im erften Jahre jeines Ponti— 

ficateS erließ, geftattete. In diejer Kapelle, von der leider nur mehr 

wenige Ueberreite vorhanden find, wurden die Feſte des hi. Paulus und 

der hi. Magdalena, jowie der fiebente Freitag des hl. Kreuzes gefeiert 

und bei diejen Gelegenheiten Geld und Früchte geopfert, die für den 

Gottesdienſt verwandt worden find. Der Paſtor von Meilerich war ver: 

pflichtet, jährlich 10 bis 12 Malter Weizen für die Kapelle zu liefern. 

Eine Glocke diejer Kapelle befindet ſich noch heute zu Schieren. Diefelbe 

ift von Dederich, Glocdengießer in Vianden, gegoſſen worden und trägt 

unterhalb der Krone zwilchen 2 mit mittelalterlichen Lilienornamenten 

reich verzierten Xinien in jpätgothiicher Minusfel: I. H. S. Maria 

heissen ich, in er sint Paulus luden ich, Dederich von Vianden 

gos mich. Anuo MVCXXXIIT (1534). 

Mit dem König Johann von Böhmen, Grafen von Lnxemburg 

icheint Boemund auf freundſchaftlichem Fuße geitanden zu,haben. Auf 

einem Zuge, den diefer von Xuremburg aus in jein Königreich Böhnten 

unternahm, befand er fich in deſſen Begleitung und, fo ging die Rede, 

jollte er jich auf diejem Zuge gegen verichiedene Klöſter der Diözeſe 

Mainz Erpreifungen erlaubt haben. Wie jehr man ihm aber hierin Un— 

recht that, geht aus einem Berichte an Kaiſer Heinrich VII. vom 27, 

Dftober 1311 hervor, worin die Worfteher der gedadhten Klöſter die 

1) Baersch, Eifl, illust. I Bd., 2. Abthl. S. 651. 
2) Würth-Paquet. reögne de Jean de Boheme, Nr. 239. 

3) Baersch, Eifl. illust. I. ®b., 2. Abthl. S. 651. 
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formelle Ertlärung abgaben, daß es durchaus nicht wahr jet, daß der 

Herr von Falfenftein ſich Erprefiuugen oder dergleichen genen ihre Klö— 

jter zu Schulden hatte fommen laffen. ') 

Boemuud's Vater, Arnold von Marlieres-Falkenſtein-Neufchateau, 

bejaß, nachdem er 1278 zu Gunften feines Xehensherrn, des Grafen von 

Zuremburg, auf die Anſprüche, weldye er auf Mussy la-ville zu machen 

hatte, verzichtet, jein Schloß und Gut Faltenjtein als freies Eigenthunt. 

Nicht allzulange aber jollte Falfenftein freies Eigenthum feiner Befiger 

bleiben. König Johann nämlich juchte durch Ankauf diejer Herrſchaft 

jeiner Grafichaft Yuremburg eine größere Bedeutung und Ausdehnung 

zu geben. Zur Erwerbung derjelben trat König Johann mit den Erben 

derjelben in Unterhandlung. Den Kaufvertrag mit Boemund von Fal— 

fenjtein jchloß er den 10. Juni 13172), und drei Tage jpäter mit 

Hegidins von Weys und deffen Frau Katharina von TFalkenftein, Boe— 

munds Schweſter.“) Boemund aber wurde gleich nad dem Kaufe von 

König Johann mit Schloß und Gut Falfenjtein belehnt. *) 

Derjelbe befaß auch Güter zu Cangem, Wiltingen und Tommels 

an der Saar. ’) 

Ob Boemund verheirathet geweien, ift nicht befannt, jo viel aber 
ijt gewiß, daß er bei jeinem Tode feine cheliche Nachkommenſchaft hin: 

terließ. Bei dem Umiftande, daß er ſeit 1517 in keiner Urkunde mehr 

erwähnt wird, dürfte die Vermuthung, daß cr bald nachher gejtorben 

jei, nicht nnwahrjcheinlich jein. Mit ihm erlojch die männliche Linie zu 

Falkenſtein und ging die Derrichaft Falfenftein auf Johann von Bran- 

denburg, den zweitälteften Sohn jeiner mit Namen nad uns unbefann- 

ten Schweiter, weldye Diedrich, den fiebenten Herrn von Brandenburg 

geheirathet hatte, über. Ganz ficher ift dies nicht, da Johann erft in 

einer Urkunde vom Jahre 1330 zum erjten Male als Herr von Fal— 

fenftein erjcheint, und Diedrich) von Brandenburg, jein Vater, der umge: 

fähr gegen 1326 ftarb, möglicherweife vor ihm die Derrichaft Falken: 

ftein bejejien haben mag. Immerhin iſt es auffallend, daß Diederich 

in feiner einzigen Urkunde als Herr von Falkenſtein genannt wird. 

Allerdings verpfändete er in Verbindung mit Gilman, genannt Drink: 

wafler, Bürger zu Trier, gegen 1320, an Erneffe, genannt Pichpas, 
1) rider, die Ueberreſte des deutichen Reichsarchivs zu Pila, Wien 1855. ©. 92. 

— Würth-Paquet, reögne de Jean de Boh@me, no 1549. 
2) Urt. d. vendredi apres les oetaves de la trinite au mois de juin (10. 

Juni) bei Würth-Paquet, ad. h. a. u. Bertholet, VI, p. V, wo am Ende Juni 
jtatt Juli gelefen werden muß. 

3) Ur. d. londi, apres la feste de St-Barnabe apötre (13. Juni) 1817, be- 
ftätigt durch ein Notaviatsinitrument deffelben Tages, d. feria secunda post Bar- 
nabe apost. Mensis Junii (13. uni) 1317 bei Würth-Paquet. 

4) Bertholet, VI, p 134. — Würth-Paquet, röegne de Jean, roi de Bo- 
heme, no 373. 

5) Diefelben Quellen. 



feine Güter zu Cangem, Wiltingen und Tommels an der Saar, und 

zwar mit Einwilligung des Königs Kohann von Böhmen, Grafen von 

Zuremburg, weil jene Güter Falkenſtein zugehörten, diejes aber der 

König von Boemund gefauft und ihm wieder zu Lehn gegeben hatte. }) 

Sollte vielleicht dieje Urkunde Diedrich” von Brandenburg als Beſitzer 

von Falkenſtein erjcheinen laſſen? Ich bin geneigt dies anzunehmen. 

Urkundlich erweisbar aber ift es nicht und muß daher dahingejtellt 

bleiben. Fortſ. folgt. 
.n* 
.®, 

Die Hlasmalereien 
in der Rirche von Biwingen-Berddem, 

Bon M. ENGELS. 

(Mit einer Abbildung.) 

Eine bejondere Stellung nimmt in der Geſchichte der bildenden 

Künste die Glasmalerei ein. Die Anfänge diejes Kıunftzweiges, defjen 

Technik darin befteht, Glastafeln vermittelft durchfichtiger Farben zu 

bemalen und durch Einbrennen zu firieren, datieren jchon aus dem 9. 

Jahrhundert. Im 13. Jahrhundert behandelte dieſe Kunſt vornehmlid) 

nur das ſtiliſirte Ornament, gelangte aber im Laufe des 14. Jahrhunderts, 

als die Gotik ihre Blüte erreichte, zur prächtigſten Anwendung des Fi— 

gurenbildes und der tieffinnigen imittelalterlichen Symbolik. 

Im 17T. Jahrhundert ziemlich verfallen, nahm die Glasmalerei je: 

doch in unſerem Jahrhundert einen neuen Aufſchwung. Die Gelegenheit, 

io großartige Werfe zu jchaffen, wie das Mittelalter jie bot, ift freilich 

jeltener geblieben. dagegen aber wurde die Anwendung der Technik eine 

allgemeine, Auch im Yuremburger Lande wurden bemalte Kirchenfeniter 

eine beliebte Zierde, aber bis in die jüngfte Zeit mußte man zur Be: 

ihaffung joldyer Werke feine Zuflucht zum Auslande nehmen. Erfreu— 

lidjerweije ift dies heute nicht mehr der Fall, da wir in der Firma 

Linſter & Schmit zu Mondorf eine Glasmalereianftalt befigen, die 

muftergültig zu nennen ift. Ohne auf frühere Leiftungen diejes Hauſes 

hier näher einzugehen, weijen wir nur auf die prächtigen Malereien hin, 

die e8 vor kurzem der Kirche von Biwingen-Berchem lieferte. Alle Ach— 

tung vor den Urhebern diejes Werkes, die ihre auf Fachſchulen erwor: 

benen Kenntnifje hier jo jelbjtändig zu verwerten wußten. Achtung und 

Ehre aber auc dem hochherzigen Einwohner der Pfarrei (Herrn U. J. 

P. Wagner), der die Hingenden Mittel zum edelen Zwede bergab und 

jo fih und jeinen Namen das jchönfte Denkmal jegte, 

Wenden wir uns num den Malereien jelbft zu, jo wird unſer Auge 

jofort wohlthuend berührt durch die Harmonie und den Schmelz der 

1) Ebendafelbit. 



& 
Farbentöne, ſowie durch die Schön gegliederte Einteilung der Felder, 

deren jtilgeredhte ornamentale Umrahmung und die prächtig wirkenden 

Ornamente der Füllungen. Die Gejftalten find wohlproportioniert, ana: 

tomisch richtig gezeichnet und voll edler Bewegung. Beſonderes Lob ver: 

dient der Faltenwurf der Gemwänder, der ein 'liebevolles Studium der 

Renaiſſance verrät. Die dem Künſtler gejtellte Aufgabe war feine allzu: 

leichte. Der dee des Stifters entiprechend, follten die einzelnen Fenſter 

Denkmäler der einzeinen Glieder feiner Familie werden, und darum 

joffte jedes einzelne Fenfter das Yeben des jeweiligen Namenspatrond 

zur Darftellung bringen und ſollte auch, einen ccht mittelalterlichen Kir: 

chengebranch entiprechend, eine der Nebenfiguren im umtern Felde das 

Porträt des betreffenden Familienmitgliedes darjtellen. Diefe Namens: 

patrone find hier: der hl. ‚Johannes der Täufer, der bi. Wloyfius, der 

hi. Karl Barromäus, die hl. Elijabeth von Thüringen, die hl. Katharina 

und die feligite Jungfrau Maria. Diefe au den Künſtler geftellten 

Forderungen veranlanten ihn, die einzelnen” Daritellungen in ihrer 

Geſamtheit zu einer Art „Biblia pauperum*, einer Armenbibel zu ge 

ftalten, indem er uns das ganze Gnadenleben der Kirche vorführt. 

Wie man aus der nebenftchend abgebildeten SKartonzeichnung Sicht, 
teilte der Künſtler feine Malfläche fo ein, daß in einem großen Mittel— 

medaillon die Hauptſeene aus dem Xeben des jeweiligen Heiligen vorge: 

führt wird. Um diefe Scene gruppieren ſich dann fünf Kleinere Medaillons 

mit anderen Creigniffen, die auf denfelben Deiligen Bezug haben 

Dier der Grundgedanke und Inhalt der Darftellungen : 

1, Fenfter : St. Johannes der Täufer und die Taufe. 

2, r St. Aloyſius und die Erziehung des Kindes durd 

die Kirche, 

t. Karl Barromäus als Kirchenlchrer. 

t. Elijabeth, ein Vorbild für die chriftlichen Ehe- 

gatten und Witwen. 

5, > St. Katharina, als Vorbild, wie man zu einem 

glüdjeligen Tode gelangen kann. 
” St. Maria, die Mutter aller Chriften, welche durch 

ihre Fürbitte bei Gott uns alle notwendigen 

Gnaden vermittelt. 

Es wüede zu weit Führen, wollte man an den einzelnen Nebenme: 

daillons zeigen, wie der Künftler diefe ſchöne dee von der Gnadenwir— 

fung der Kirche auf den einzelnin Menſchen in alten Zagen des Lebens 

weiter ausipinnt, darum jei nur hier auf die drei eriten Fenſter hinge: 

wiejen: Das Dauptmedatllon in dem dem hi. Johannes gemwidmeten 

Fenfter zeigt ung die Tanfe Ehrifti, um anzudenten, daß die Taufe das 

erfte und notwendigjte Saframent fei. Die beiden obern Darjtellungen 
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der Heimfuchung und des Benedietus erinnern an die Heiligung des 

Johannes. Weiter folgt Johannes als Prediger in der Wüfte und feine 

Predigt vor dem Könige Derodes. Für die Zuhörer in der Wüſte wird 

die Predigt die Urjache der Befehrung, während wir in Herodes den 

verftodten Sünder jehen, der jogar jo tief fällt, daß er einen Mahner 

zur Buße töten läßt. Das Bild der Dinrichtung befonders ift in Be— 

wegung und Gefichtsausdrud jehr gelungen, (vergl. die Abbildung. 

Das Dauptmedaillon im Fenſter des hi. Aloyfius bringt die erite 

Kommunion des Heiligen zur Anſchauung. Der Tag der erjten hl. Kom: 

munion ift der ſchönſte Tag im Leben des Menſchen und iſt bejonders 

beim hi. Moyfius ein hehres Vorbild für das fromme Kinderherz. Die 

Nebenbilder erinnern die Eltern eindringlich daran, daß es vom ihrer 

Wachſamkeit und Mithilfe abhängt, ob die Wirkſamkeit der Kirche auch 

Gedeihen bringe. 
Das linke Chorfenfter ift der Dimmelsfönigin gewidmet: Das 

Mittelbild zeigt die thronende Madonna mit dem Roſenkranz; die Erde 

ift ihr Schemel und unter ihrem Fuße krümmt fich die zertretene Schlange 

des Paradieies. Der liebliche Jeſusknabe jteht, das Weltall jegnend, vor 

feiner gebenedeiten Mutter ; redyts kniet David, der König und Sänger 

und links der Bapft in feinem hohenpriefterlichen Ornate. Die alttejta: 

mentlichen Vorbilder Ruth, Jephtes Tochter, Judith und Ejther füllen 

die Eden. Das oberjte Bild, den Rundbogen einnehmend, ſchildert die 

Krönung Mariens im Dimmel umd die beiden unteren Bilder bringen 
die Aufopferung im Tempel und der jelige Tod der Jungfran zur An— 

ichauung. 

Zum bejfern Berftändnis des jchönen Geſamtwerkes empfehlen wir 

dem Xejer einen Spaziergang an Ort und Stelle zu machen, damit er 

ſich durch perſönliche Anſchauung und Bertiefung in das Werk einen 

richtigen Begriff von deffen Schönheit machen fann. 

Rezenſion. 

Jules Vannörus. (ing lettres inédites de Juste Lipse. Bruxelles, 
Alfred Vromant & Cie 1899. 

De ces lettres trois sont adressdes a Jean Richardot, president du Con- 

seil Privé à Bruxelles, eonnu aux leeteurs de „Ons Hömecht“ comme exeeu- 

teur testamentaire du Prinee et Comte Pierre-Ernest de Mansfelt, c'est le 

pere de l’abb& d’Eehternach Richardot. Les deux autres epitres sont &erites 

ä l’abbe Bertels. Dans la seconde Juste Lipse remercie Bertels pour l’en- 

voi d'un livre qui n'est autre que l’Historia luzemburgensıs, puis il ajoute: 
„Je l'avais deja acquis et la avee grand plaisir“. G. 

Lurxemburg. -- Drud von P. Worroͤ⸗Mertens. 
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N Organ des® Tersenkunger Echet Jütteratur 
Bat! K, 

Ons Religio'n. 
Bre'f vun önger Mamm un hire Pi’r 

zu Pareis, 

opgesät vum Charel Müllendorff. 

(gutgehalen vum Herr Beschof). 

VII. Bre'f. 

D’Widerspröch vun onse Feind. 
1. Wels du an enger Säch entschöden, 

Da keier och zum Feind dein OWr; 

Ann du wers vil me! licht erkennen, 

D’onriehtig Seit an och de! wor. 

2. Ech froe wät ons Feind da möngen, 

Ech l&en et gen& op d’Wo: 
A wät ewöch um Glaf ze zweiweln, 

Gesin ech d’Wotrecht da me’ no. 



Scho lang gelt bei de Leit des R£gel: 
Dät Worert fend mer an der Met. 

Ons Feind gin ir no béêde Säiten, 

A fannen d’Wotreeht duerfir net. 

E Lämmehe wor entzwo“ ze weiden, 

Do rennt e Leif well op et lass. 
Ma t’kennt en zwete Leif derzweschent, 

A rösen hun se scch serrass. 

D« Streit wor d’Liewe vun dem Lämmechen : 

A grad eso® get et der Kir'ch: 

Hir Feind zerreissen En den aner; 

D’Geschicht bis haut as duerfir Bir'g. 

Dei eng beklo’n séch iwer t'Kirech, 

Am Mensch geseich s’eleng de Géscht; 

Se kennen se «uerfir net brauchen, 

Wel hinnen as de Leif dät Möscht. 

Dei aner hun er virzewerfen, 

Se wär fir hire Göscht net fein, 

Se heil ze vil op d’Säch vu baussen, 

Ann alles meich se fir de Schein. 

Zu ons kent d’Religio!n vu baussen, 

A get bis an den deifste Grond: 

Den nemmen &nt welt, net dät anert, 

Den huet dät Richtegt guer net font. 

Den hei fend d’Relirio!n ze schweier : 

Ze beichte wär geint all Gemit, 

An all Geboter trei ze hälen, 

Mat Recht geif gideren des mit. 

Den do beschwert sech iwer t'Kirech, 

Wel alles wär do vil ze licht: 

„Eng Beicht soll d’Sennen all verzeien®, 

Sct hien: „dät as jo ké Gericht“. 

Duergeint as wo"r, dass d’Beicht ganz gut as: 

S’as net zu lieht, s’as net zu schwer, 

Sou dass € fend mat zudem Wellen 

Vu senge Sennen d’glecklech Kei'r. 

„Git, schwätzt mer net vun erer Kirech,“ 

Set desen: „wel de! Grouss, dei Reich 

Eleng an hiren Ae gellen. 
Bei Gott sen dach all Mensche gleich“. 



TEE 
13. Dem do seng Kloe lauden anescht. 

E set: „Er Kir’eh as ze gemöng: 

Aplätz der U®rdnong zo"zehälen, 

As se fir t'Vol’k a fir de! Kleng“. 

14. Hir Kanner all hält ons gut Kirech 

Wei eng trei Mamm, op hirem Schotss, 

A wöss, wann se soll d’Stemm erhi®wen, 

Bäl fir dei Kleng, bäl fir de! (Gross. 

15. Ech stellen den, den d’Göschter löchnet, 

Geint den, de set, d’wär alles Göscht, 

Ann de! keng Spur vu Gott mei fannen, 

Geint t'Käpp, fir dei d’ganz Welt Gott höscht ; 

16. De sech bereimt, vum Beischt ze stämmen, 

Geint dei, dei so'n, se wäre Gott; 

De mengt, mir Mensche wessten alles, 
Geint den, den d’Wessen all verspott. . . . 

17T. A so'n: Ons Seil as we! en Engel, 

Deif an e Leif vu Flösch gesenkt ; 

Ann d’Welt, dei Gott aus Neischt gezuen, 
(set och vu Gottes Hand gelenkt. 

18. De Mensch, no Gottes Bild erschäfen, 

Den as net Gott, den as net Deir; 

E wöss net neischt, e wöss net alles, 

Wei en, de get bei Gott an d’Le”r. 

19. Sou as ons Kirech d’lieweg Wotrecht, 

A get de Kanner d’Selle-Brotd. 

Dei rechs a lenks séch vun hir wennen, 

Dei fanne bäl de sich’ren Dotd. 

20. Irrlichter sen t’verkelert Le’’ren, 

— ÖOnglecklech, d@n duerno sch richt ! — 

De gude We sollten se weisen, 

Ann hun en deiwe Gru®f belicht. 

21. Den hel’ge Glaf blenkt em so" scheiner, 

As En e besser ene sicht, 

Ann du®rfir as un him zu hälen, 

No him ze liewe schweier Flicht. 

22. Ann den der Flicht net no welt kommen, 

De fällt zur Strof erschreeklech deif; 

Fir d’deischter Nuecht hu®t hie k@ Feirer, 

Sei Seilelicht get schwäch ann dreif. 



23. Den Zweiwel feirt en zum Löchnen, 

Ann d’Löchne leiret en de Spott; 
Da ro"t e net bis e verfolegt 

Seng Kirech ann och @ndlech Gott. 

24. E kennt zum Fluchen, zum Verwenschen, 

A leisst dem Häss sei freie Läf; 

Et löıt em vleicht a Neischt mei eppes, 
Ann dät as ttraureg Ro" vum Gräf. 

Thiofrids Keben des heiligen Willibrord 
aus dem vVateiniſchen überfekt. 

Fortſetzung. 

X. 

Wer auf der Warte ſteht, thut nicht genug, wenn er für ſeine 

Perſon anf den Höhen des Geiſtes wandelt; er muß auch andere zu 

den heiligen Bergen heraufziehen durch fleißige Übung der Predigt und 
muß in den Herzen die Schnjucht nach der himmlischen Deimat durch 

ſein beredtes Wort entzünden. In diefem Sinne feine bifchöfliche Sen- 

dung erfaflend, verkündete Willibrord jenen wilden Volke der Frieſen 

das Wort des Lebens mit hingebendem Eifer und eindringlicher Kraft. 

Neichlicher Segen begleitete ſeine apoftoliiche Arbeit. Durch die glän- 

zenden, ftaunenswerten Wunderzeichen, die der Bote des Herrn mit der 

Gnadenhülfe des hl. Geiftes wirkte, 309 cr Unzählige ab von dem 

rauhen, düjtern Pfade des Irrtums und führte fie, durch das Deilsbad 

der Taufe gereinigt, in den mütterlichen Schoß der Kirche, die an ihrer 

Bruft mit Milch und Donig fie nähren jollte. 

Das Traumgeficht, in welchem jeine Mutter einft ſah, wie die 

Scheibe des Mondes allmählich zu hellem Ganze anwuchs und dann 

zu ihr ſich herunterließ, fand er verwirklicht, indem er die Parabel vom 

barmberzigen Samaritan auf fi) anmwandte. Er wurde von Mitleid 

erfaßt zu dem Manne, der von Jeruſalem weg nad Jericho gegangen, 

welches Mond bedeutet, und von den Mäubern, das heißt den Teufel, 

verwundet wurde. In der erbarmenden Liebe desjenigen, der für uns 

alle der wahre Samaritan geworden, nahm er ſich des VBerwundeten an. 

Da die Gnade, die er empfangen, ihn zum Samaritan und Wirt zu: 

gleich bejtellt hatte, goR er Wein und Ol in die Wunden des Unglück— 
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lichen und ruhte nicht bei Tag nod) bei Nacht, ihn zu retten fürs ewige 

Deil. Wohin immer die ‚bremmende, Licht gebende Leuchte‘ (Koh. 5,35) 

die Strahlen des göttlichen Wortes hinjandte, ‚Ichaute das Volk, das in 

der Finſternis wandelte, ein großes Licht‘ Iſai. 9,2) und wurde befreit 

vom Dunfel des innern ZTodesichattens. Bor dem hellen Lichte der 

Wahrheit wic jede Finfternis des abergläunbijchen Wahnes. So ftiftete er 

in jenem friefiigen Gebiete, wie Beda meldet, mehrere Kirchen, grün- 

dete einige Klöſter und verfammmelte darin religiöſe &enofjenichaften, 

welche in heiligem Wetteifer die Tugend pflegten; aus der Zahl der 

Brüder, die mit ihm herübergefommen oder ihm später gefolgt waren, 

wählte er Vorſteher und Dirten, zu weiden die Schafe des Herrn. 

Sich nicht damit begnügend, innerhalb des Reiches der Franken 

die Mepichnur der Predigt des göttlichen Wortes zu ziehen, fann er 

auch darüber nad), wie die ‚lebendigen Waffer der Weisheit und ihre 

Brummen hinausfließen fönnten über die Gaffen‘, jogar bis zu den 

ftammperwandten nördlichen Nachbaren hin. Daher begab er ſich an 

den Hof des Königs Natbod, der vor Kurzem aus dem jüdlichen Fries— 

land verdrängt worden war und über feine Niederlage noch in wilden 

Troge grolfte. Ohne Furdt vor feines Zornes Wut juchte der Heilige 

ihn auf. Zwar empfing der hartherzige heidniſche Fürft den Biſchof 

mit aller Ehrerbietung ; weil aber die Gerechtigfeit der göttlichen Vor— 

herbeftimmung, deren Weſen unjrer Einficht entgeht, ihm die Geheim: 

niſſe des Glaubens noch vorenthielt, jo blieben die lindernden Troſtmit— 

tel des Lebens unwirkſam gegen das ftahlharte, verblendete Herz, und 

das lichtipendende Wort drang nicht ein im die finftere Nacht dieſes 

Geiftes, den der Irrwahn gefangen hielt. 

In der Erwägung, daß für diefes ‚jalzige Erdreich‘ die Zeit noch 

nicht gefommen ſei, wo der Same des göttlichen Wortes, auf dasjelbe 

geftreut, Frucht bringen könnte, entichloß ſich Willibrord, für dort auf 

die Ausfat zu verzichten, oder vielmehr fie aufzufchieben, und trug Die 

Pflugſchar der Predigt zu den angrenzenden, ebenfalls noch heiduiſchen 

Dänen. Der Derricher, welcher damals den Zepter über dieſes Volk 

führte, hier Ongendus, ein Mann, ‚den man beflagen muß, wie man 

den einzigen Sohn beklagt‘ Zach. 12.10), da wir befürchten müſſen, 

daß er als reiche Beute des Verderbens in den Abgrumd der Hölle ver: 

jenft wurde. Bon der Furdt Gottes erjchüttert und zurüdgehalten, 

vermochte er zwar foviel über jich, daß cr den Herold der Wahrheit 

mit gebührenden Ehren aufnahm und behandelte; doch fein hartnädiger, 

unbeugiamer Sinn war Schuld, daß er in feiner Weile ſich von dem 

ftarren Schmug des Gögendienftes zu reinigen nocd zum wahren Gotte 

fi) zu befehren bewogen werden fonnte. Da der Diener Gottes Die 
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Überzeugung gewann, daß durch göttliche Fügung das Herz des be- 
dauernswerten Fürften verhärtet war und im Wahne befeftigt, wandte 

er von ihm jein eifriges Bemühen ab und juchte ſich andere Ernte. 

Um nicht leer zurüdzufehren zur Tenne des Herrn, ftrengte er ſich 

an, wenigftens einige oder auch mur eine Garbe zu jammeln. Das 

Licht der Gnade, das jeine Predigt begleitete, hatte die Wirkung, daß 

er dreißig dänische Knaben erwarb, die ihm eine erfreuliche Pflanzſchule 

wurden zur Verbreitung des Glaubens. In der Bejorgnis, er möchte 

an ihnen über der weiten Meile zu Waller und zu Lande durch irgend 

einen Anſchlag des Teufels einen Verluft erleiden für die Ernte des 

Glaubens, jpendete er ihnen unterwegs das Saframent der Taufe und 

fehrte dann, von diefer jungen, chriftlichen Schar begleitet, zu dem von 

Gott ‚auserwählten und erworbenen‘ Wolf der Franken zurüd, das fid) 

längjt, ſchwebeud zwiſchen Hoffnung und Furdt, nad feiner Nüdkehr 

jehnte. 

XI. 

Er ſollte indes, wie Paulus, der Völkerapoſtel, während ſeiner 

Nüdfehr in Gefahren fein, ‚in Gefahren auf Flüffen, in Gefahren auf 

dem Meere‘. Durch einen Seefturm wurde er auf eine Inſel verfchlagen, 
welche in der Grenznähe der riefen und Dänen aus dem Meere fich 

erhebt. Fofiteslant hieß die Inſel in der Sprache jener heidniichen Völ— 

kerichaften, jo benannt nad) Fofites, dem Dauptgögen jenes teuflischen 

Dienjtes, in deſſen Schug die rohen Bewohner des Eilande Schirm und 

Wehr zu finden wähnen für ihren Beſitz und die ganze Meeresküſte 

rundum. Das Heiligtum des Fofites, ein mafliver und reich verzierter 

Bau, jtand in hohen Ehren und war die Stätte abgöttiicher Gebräuche 

und Lieder, die niemand jtören durfte. Als des Gottesfrevels jchuldig 

und der Todesſtrafe verfallen galt jeder, der fid) unterftand, ohne wid)- 

tigen, zwingenden Grund die wonnigen, grünenden Auen zu betreten 

oder abweiden zu laſſen, oder das Vieh, das auf fetten Triften fried: 

li einherwandelte, zu ſtören oder auch nur zu berühren, oder von der 

Quelle, die in ſanftem Sprudel hervorquoll, anders als unter tiefem 

Schweigen den Durft zu löichen. Es jtand unumftößlich feſt bei jenen 

vom Wahn des Irrtums gänzlich verftridten Xeuten, daß plößlicher 

Wahnfinn oder jäher Tod jeden befalle, der cs wagen würde, ein Wort 

zu Sprechen, wenn er von diejer Zauberquelle jchöpfen follte, oder von 

dem Silber und Erz, das jie dem Gögen zu Ehren in einen zum 

Schöpfen des Waſſers bejtimmten Krug bineinwarfen, aud) nur ein 

Stück hinwegzunehmen. 

An diefer Dauptftätte des Gögendienftes Ichlug der Bote Gottes 

beherzt jein Zelt auf und ohme der rächenden Wut der irdiichen Fürſten— 
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gewalt, die ja Eitelkeit ift, zu achten, taufte er im Waſſer jener 

Quelle unter Ausjprechen des Geheimniſſes der bh. Dreifaltigkeit drei 

Katechumenen, deren Derzen die Gnade Gottes gerührt hatte. Ein ander 

Mal, während er jeinen Aufenthalt auf der Inſel verlängerte, bis das 

zerichlagene Schiff umd die Segel ausgebeſſert wären und ein ginftiger 

Wind jeiner Weiterfahrt zu jtatten käme, ließ er von den Tieren, die 

durch das reizende Wieſenthal hin weideten, einige Schlachten und unter 

jeine Gefährten zur Nahrung verteilen. Doch jchnell wandelt ‚die Fama, 

ein Schenjal, jchneller als alle. Sie hinterbrachte den Borgang, gleid) 

als wäre er ein jchauderhafter, unnatürlicher Frevel, an den Palaſt des 

ichon ohnehin grollenden Ratbod, und entflanımte noch mehr deſſen Zorn. 

Sofort berief der König feinen Senat jowie andere, auf deren Einſicht 

er vertrante, zufammen und hielt Mat mit ihnen. Auf einftinmiges 

Gutachten hin warf man drei Tage nad) einander je dreimal das Xos 

in die Urne, um zu erforichen, ob die fremden Männer die Zodesitrafe 

verdienten. Mit Spannung erwarteten die Angeklagten das Ergebnis 

der Unterfuhung. Doch das Gericht Gottes ift gerecht und unverän- 

derlidh, und jo wich denn das Los nicht von der Wahrheit ab: es traf 

nicht den heiligen Bilchof noch einen jeiner Gefährten. Leider hatte einer 

aus der Meifegejellichaft fich unbejonnener Weife eines der Kupferftüce 

angeeignet, welche die Opfernden in das Schöpfgefäß der dem Gögen 

geweihten Quelle hineinwarfen. Diejer wurde durd die abergläubijche 

Geremonie des Loswerfens verraten und ermittelt: er mußte die Makel 

des leichten Vergehens durch Vergießen feines Blutes büßen und ging 

ein in der Martyrer glorreicyen Chor. 

Da das Aufſehen, das der Biſchof erregte, täglich wuchs, ließ ihn 

endlich der dem wahren Gotte untreue Fürſt zu ſich an jeinen Hof 

fommen, um ihn über die Verunehrung feines Götzen und die Mißach— 

tung feines Verbotes zur Nechenichaft zu ziehen. Willibrord ließ ſich 

nicht einjchüchtern durch die tolle Wut feines Anklägers. Unbekümmert 

über jein wahnfinniges Toben, geichügt außerdem durch den weiſen Er- 

fahrungsjag, daß man fich allzeit hüten foll, den Zorn des ſinnlos Ra— 

jenden noch mehr anzufachen, verzog er auch nicht eine Miene bei allem 

Scelten des ohnmächtig wütenden Tyrannen und gab endlich aus jeinem 

heiligen Derzen die Antwort : 

„In deinem Götzen, o König, ift auch feine Spur des göttlichen 

Weſens, über deffen Berunehrung du dich beſchwerſt; Eitelkeit ift es und 

nichts als Eitelkeit, zu täuschen und zu Grunde zu richten die Seelen 

der Unglänbigen. Nichtig ift jeder Götze, nichtig jede Gabe, die man 
ihm weiht; denn nur abergläubijche Erfindung der Menſchen hat das 

eitle Bild gemeißelt zum unheilbaren Verderben von Körper und Seele. 
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Es gibt nur einen Gott, welcher den nad ewigen Gejegen fich drehen- 

den Kreislauf des Himmels geichaffen, welcher der Sterne Zahl und 

Entfernung beſtimmt jowie die Bahnen gezeichnet hat, auf denen jie unftät 

freifen, ‚weldyer dem Meere jeine Grenzen jegte und allein den Sand 

am Meere und die Tropfen des Negens gezählt‘ (Eeeli. 1, 2), welcher, 

das Weltall nad) ewigem Geſetze regierend, ‚in der Fülle der Zeit zur 

Dinwegnahme der Sinde ohne Simdopfer‘ (Hebr. 9. 26, 28) aus der 

unverjehrten, allzeit reinen Jungfrau einen jungfräulichen Yeib angenom- 

men und durch jeinen Tod die Herrichaft des Todes zerjtört und das 

Menjchengeichlecht erlöjt hat, das durch den unerjeglichen Schaden der 

ersten Sünde verloren war. Er allein ift Gott (Deut. 32, 39), er allein 

ift gut (Luc. 18, 19) und über alles gut. Nun aber ift der Beſte über 

Neid und Mißgunſt weit erhaben, und darum ift der gütige Wille des 

Guten über alles die erfte und bewirfende Urſache der ganzen Schöpf- 

ung. !) Bor ihm beugt ſich daher nach Gebühr und Necht die ganze 

Natur, alle jichtbaren und unfichtbaren Geſchöpfe. Beuge auch du, o 

König und Herr, vor dem König der Könige, vor dem Herrn der Derren 
(Apoc. 19, 16) deinen Naden und lege ab und jchließe aus alle Dart: 

nädigfeit deines Geiftes. Ich, ſein geringer Diener, bezenge dir bei 

jeiner Ankunft und beim himmlischen Neiche, daß, wenn du Gehör jchenkit 

demjenigen, der durd; meinen Mnnd in mir jett redet, wenn du, durch 

das Heilsbad der Taufe rein gewaichen, über deines Irrwahns Albern: 

heiten würdige Früchte der Buße thuft, du fürs ewige Deil gerettet und 

mit der Krone unausdenfbarer, unausiprechlicher Glorie gekrönt wirft 

(Weish. 5, 17, umd inmitten der Könige des himmlischen Hofes den 

König der Ewigkeit (Tob. 13, 6) in jeiner Zier amichauen wirft in der 

grenzenlojen Ewigkeit. Achteſt du aber für nichts die Mahnworte, die 

ich in feinem Namen an dich richte deines Heiles wegen, veinigft du 

dich nicht von des Gögendienites ſtarrem Schmutze, jo verbleibt dir, 

hier gibt's fein Wenn und fein Aber, nur die nnbezweifelte, unvermeid— 

liche Gewißheit, daß du vom Throne deiner Herrlichkeit wie ein unnützes 

Reis weggeworfen und im den hölliichen Kerker verjenft werden wirft, 

ohne jede Aussicht auf Barmherzigkeit, zu denen, die dort auf unterſtem 

Grunde des Feuerpfuhls ſich wälzen, wo du unagusſprechliche, wicht en: 

dende Qualen erdulden wirft in Gejellichaft des Teufels, der jegt dein 

Gott ift." 

Die freimütigen Worte, welche der unerjchrodene Glaubensbote, 

unbeweglid; vor dem Könige ſtehend, redete, Lienen Natbod feinen Zwei: 

fel, daß der Heilige cher Verzeihung befürchte als Strafe, ja, daR Strafe 

1) Rei diefer Crörterung ſchwebt offenbar Thiofrid der Timacus des Plato vor, 

wohl nad Gap. 10 der Überſetzung des Cicero, div in Fragmenten erhalten it. 



ihm ſogar erwünjcht ſei aus heißem Berlangen nad) der Krone der 

Martyrer. Ratbod gab ihm daher ohne die geringite Erregtheit die 

bündige Antwort: „Das Leben ſei dir gejchenft auch gegen deinen Wil: 

len; denn du haft mir die Probe gegeben, daß du den Tod nicht anfichit 

als Bein, jondern als jeliges Ruhen nad) den Xeiden des Lebens. Da— 
her fürchteft du nicht meine Drohungen, jo ſtreng fie aud, find. Deine 

unbeugiame Feſtigkeit fiegt über alles; demm wie deine Worte, jo deine 

Thaten.“ 

Wer bewundert nicht dieſen heidniſchen Fürſten, der mitten im 

Götzenwahn die Gerechtigkeit ehrt und die Beſetze der Billigkeit ſtrenge 

wahrt ? Unſere katholiſchen Fürſten können bei der heutigen Sittenver— 

derbnis an ihm ein Beiſpiel ſich nehmen. Oft hadern fie um Kleinig— 

keiten oder, wie dev Dichter ſagt, um ‚die Wolle der Ziegen; und wenn 

einmal ihr Zorn aufglüht, kennen ſie weder Maß noch Aufſchub ihrer 

Mache; jener dagegen, gleich als hätte er den Vers des Satyrikers ge— 

fejeu ‚nur Feine, enge, ſchwache Geifter haben Luſt an der Rache'‘, ver- 

barg jeinen Zorn und wußte ihn großherzig zu überwinden. Während 

unjere Derricher, ihrem Groll mehr folgend als auf ihren Auf bedacht, 

Mißbrauch machen von Ächtung und Verlegung des Gejeges, jehen wir 
wie Natbod, um nicht gegen einen Unjchuldigen ein ungerechtes Todes— 

urteil auszusprechen, nicht nur jeinen Senat und feine Bertrauten zu 

Mate zieht, jondern drei Tage nad einander jeine wahrjageriichen Zeichen 

befragt, durd welche man zu jener Zeit, wie wenn der Finger Gottes 

darin ich offenbarte, die Kenntnis ganz verborgener und dunkler Dinge 

ſuchte umd ermittelte. Matbod wollte nicht zulajien, dar jemand ihn die: 

jelben Gejege übertreten jähe, die er jelbit verfaßt und eingeführt hatte ; 

denn er war der erjte Geſetzgeber des Frieſenwolkes, ähnlich wie der 

ipartanijche König Lykurgus, welcher jefftem Bruder Polydektes auf dem 

Throne folgte, der erjte Gejeggeber nnter den Heiden war. 

Wenn man einem alten Berichte Glauben beimefjen darf, jo wäre 

der Frieſenfürſt, der jo erfahren in der Nechtswiffenichaft war, durd) 

. die auf theologische Beweisführung ſich Ttügende Predigt des apojtoliichen 

Mannes bis zu den Anfängen des Glaubens geführt worden, jo daß er 

fid) jogar zum Taufbrunnen führen ließ. Leider wechjelte bei ihm die 

innere Stimmung der Scele ebenjo leicht, wie er vorher in feinem äuße— 

ren Gefichtsausdrud den aufwallenden Grimm hatte unterdrüden fünnen. 

Sein guter Wille war von furzer Dauer, jei es day er durch die Furcht 

vor jeinem Volke ſich abichreden Lich, jet c8, weil, wie der beredte Ge— 

Ihichtsichreiber Salluſt bemerkt, ‚die königlichen Willensregungen meiſtens 

ebenio wandelbar find als raſch, umd oft mit fich ſelbſt im Widerjprudy. 

Schon hatte er einen Fuß ins Taufbecken eingetaucht, als er ſchleunigſt 
g 



den Fuß zurüdzog und zum Apoftaten wurde, ftrafbarer nun als zuvor, 

indem er ſich außerhalb der Kirche ftellte, außerhalb ‚der Richtſchnur des 

Maßes des Turmes Ananacl. Doch erlaubte Ratbod, daß der Rufer 

zum Kampfe, mit Föniglicher Freigebigfeit heehrt, nad) jeinem Biſchofs— 

fige zurückehrte, wo man lange ſchon mach feiner erquidenden Gegen: 

wart lechzend verlangte. 

Fortſetzung Folgt. 

Träume. 

So goldig finft der Abend 

Hernieder aufs Gefild 
Und bringt als hinmelsgabe 
Die Träume fanft und mild. 

Ganz ftill und ungejehen 

Sie fchleichen fich ins Herz 
Und weben dichte Schleier 

Um Hot und Erdenichmerz. 

Mit Schäten reich beladen 
Kehr'n überall fie ein; 

Kein Urmer wnd Derlafiner 

Soll mehr hienieden fein. 

Selbft Sehnſucht, immer rege, 

Die einfam Plagt und weint, 
Sie wird mit ihrer Liebe 
Durb Traumesmacht vereint. 

O Nacht mit deinen Träumen, 
Mie hold, wie ſüß bift du! 

Du det des Tages Sorgen 
Mit deinen Sauber zu. 

J V. G. 
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in Abglanz des großen Nuhmes, 

mit welchem Munfachy 

durch ein welteroberendes 

\ Auftreten jeinen Namen 

zu umgeben wußte, ftrahlt 

auch auf uniere Heimat 

herüber. Denn mit Necht 

nennen wir den bedeutens 

den ungarijchen Künſtler 

auch den unſrigen, da jeine 

Gattin ein Luxemburger 

Landeskind ift, und er eine 
lange Reihe von Jahren 

hindurh die Sommer: 

frische auf jeinem Schloffe 
j zu Kolpah in unierem 

Lande zu genießen pflegte. Dier war es aud, wo er, nachdem groß- 

artigere Werfe feinen Geift beichäftigt hatten, in jeinen jogenannten 

Nuhepaujen eine große Anzahl Bilder jchuf, die, meiſt beiteren Inhal— 

tes, gewöhnlich von der Staffelei weg in Privatbefig übergingen und 

größeren Kreijen unbefannt blieben. Hier weilte er im intimften Ver: 
fchr mit den Iuremburgiichen Verwandten jeiner Gattin und deren be: 

freundeten Familien, und er fand, nächſt Ungarn, bei uns feine zweite 

Heimat. Als Menjch fühlte er ſich hier am wohlften, während freilich) 

dem Maler nur die PBarijer Kunjtatmosphäre Xebensbedingung war. 

Obſchon Munkacſy den Franzoſen höchſt jympathiich war und die Aus- 

ftellungsjury ihm die nur an Franzojen zu verleihende Medaille der 

Akademie zuerfannte, wodurd, hätte er fie angenommen, er franzöſiſcher 

Bürger geworden wäre, jo lehnte er dieſe Auszeichnung doch ab, um 
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ganz Ungar — und — man darf cs ja jo auslegen, — aud) Zuremburger 

bleiben zu können. 

Munkaeſys Werk ift heute vollendet. Der mächtige Geiſt, der io 

bedeutſame Gebilde geichaffen, ift leider — und zwar unheilbar — um: 

nachtet. Da die Hand, die früher jo Fleifig Stift und Pinſel führte, 

nun zu ruhen gezwungen it, fann das Xebenswerf des Meifters voll: 

jtändig überblict werden. Bon berufenerer Seite ift freilich Munkacſys 

Lebens: und Bildungsgang jchon oft gejchildert worden ; aber wie nahe 

er Luxemburg geltanden, it kaum je erwähnt worden, Als Luxembur— 

ger rechne ich mir es daher zur hohen Ehre an, in nachfolgender Skizze 

neben der biographiichen und künſtleriſchen Seite ihres Inhaltes vor: 

nehmlich die Beziehungen hervorzuheben, die den genialen Künſtler 

während der glänzendften Periode jeines Yebens an unſer Vaterland 

feſſelten. 

Die Quellen, aus denen ich ſchöpfe, ſind ſchriftliche und mündliche 

Mitteilungen, eigene Eindrücke und Erfahrungen und die zuverläſſigſten 

Aufſätze und Artikel über deu Meiſter, die in deutſchen und franzöſiſchen 

Kunftzeitichriften enthalten find. 
ar R = 

Munkaciy machte nad einer an Entbehrungen reichen Jugend in 

jeiner Künftlerlfaufbahn mehrere Scharf getrennte Perioden durch. Nach— 

dem er einige düftre Seiten des ungariſchen Bolfslebens geichildert 

hatte, die feinen Ruf begründeten, wandte er fich mit gefteigerter Mei: 

fterichaft dem hiftorischen Genre zu, um ſchließlich im Diftorienbilde 

großen Stiles jeine höchſten Trinmphe zu feiern. 

Urſprünglich hieß der Künftler Mista d. h. Michael Lieb umd 

wurde am 20, Februar 1844 in dem fleinen ungarischen Städtdyen 

Munkaes als Sohn eines Tijchlers geboren. ine liebende Mutter hat 

der Heine Miska nie gefannt, denn diejenige, die er mit dieſem ſüßen 

Namen hätte bezeichnen dürfen, ftarb furz nad) jeiner Geburt. 

Scin Vater verwidelte ſich in die potitiichen Unruhen des Jahres 

1848, wurde als politiicher Verbrecher aufgefangen und ftarb im Ge: 

füngniffe. Sechs unerjogene Kinder, nämlich fünf Söhne und cine 

Tochter umftanden weinend das Grab ihres Ernährers. Die Waijen 

hatten fünf Onfel oder Tanten und wurden von diejfen adoptiert. Die 

wohlhabendfte Tante nahm fi Miskas und jeiner Schweiter an. Das 

Kind glaubte nun eine Mutter gefunden zu haben, jedoch vom Schick— 

ſal war es anders beichloffen. Eine Bande nichtsmugiger Menſchen 

brach zu mächtlicher Zeit ins Haus ein, ermordeten die Herrin und 

beraubten fie ihres ganzen Eigentums. Munkaeſy kam nun zu ſeinem 

Onkel Reök, einem mittellojen Advokaten, der ihn zu einem Tiſchler in 

die Yehre gab. 



Tagsüber arbeitete der energiiche Junge an feinem Handwerk ; der 

Abend gehörte dem Studium. Als er vom Lehrling zum Geſellen fort: 

geichritten war, kam er nad) Arad und verdiente hier 20 Fr. den Mo— 

nat. Mit diejen fargen Mitteln lebte er. Er arbeitete unverdroffen und 

unterschied fich jehr non jeinen rohen Mitgelellen durch ein vornehnes, 

ſtill in Sich gefehrtes Welen. Abends, wenn die Werkſtätte geichloffen 

wurde, ſuchte er die Schüler des Gymnaſiums von Arad auf und tu: 

dierte mit ihnen. Aus diejer Zeit iſt noch heute ein dickes Heft erhal: 

ten geblieben, das angefüllt iſt mit Schriftitellertichen Verſuchen und 

SHedichten, untermifcht mit industriellen Zeichnungen. 

Dier Bere und poetiiche Gedanken, dort die Profillinien einer 

Korniche, die Skizze eines Stubles u. j. w. Ans Malen dachte er nod) 

nicht. Nach Techsmonatlicher, anftrengender Förperlicher und geiftiger 

Arbeit erfrankte er ernftlich. Das war im Jahre 1861. Ber Onkel 

Reök, der unterdejfen nach Gyula übergefiedelt war, fand er wieder 

Aufnahme und Pflege. Diejer Krankheit verdankt er es eigentlich, daß 

er Maler wurde. Auf dem Wege der Beſſerung, als er jedoch nod) 

gezwungen war, das Bett zu hüten, vertrieb er ich eines Tages die 

Zangeweile, inden er eine an der Wand hangende Gravüre herunter- 

nahın und ſich amüſierte, fie zu fopieren. Der eintretende Onkel frug 

ihn in ipaßhaften Tone, ob er gedenfe, Maler werden zu wollen. „Ja!“ 

war die beftimmte Antwort. Der Onfel nahm die Sache leicht umd 

dachte weiter nicht mehr darüber nad). Um jo mehr that dies Munkaeſy. 

Maler zu werden, wurde jchließlich jein einziger Wunſch und das Ziel, 

das er mit größter Energie anzuftrebeu beichloß. 

In Gyula lebte damals ein Porträtmaler, namens Szamojy, wel: 

cher zwar nur ein mittelmäßiger Künjtler, jedoch ſehr unterrichtet war. 

Wührend der Tage jeiner fortichreitenden Geneſung ging der junge 

Tiichler insgeheim zu diefem Manne hin und genoß deifen Unterricht. 

Onfel Reök glaubte es endlich) am der Zeit, Misfa zum Tifchlermeifter 

zurüd zu jenden. „sch bin doc; Mater !" vier Munkaeſy erichredt. Der 

Onfel lächelte. „Maler !" jagte er, „du kennſt ja micht einmal die erjten 

Elemente der Malerfunft ! „Kannſt du zeichnen ?* — „Kannſt du — ?" 

„sch will Ihnen den Beweis geben, Onkel!“ rief der junge Manın, 

ergriff Bapier und Stift und zeichnete jtehenden Fußes init flüchtigen 

Strihen das wohlgetroffene Borträt des Onkels. — Sein erjtes Por— 

trät! — Der Onfel war beficgt und jagte: „Nun, ich laſſe dir deinen 

Willen, aber du weißt, daß ich mittellos bin und dich im deinem Unter- 

nehmen nicht unterftügen fann.” Das verlangte auch Munfachy nicht ; 

er war nur zufrieden, nicht zum Tiſchlerhandwerk zurücdfehren zu müſſen. 

Szamoſy verließ bald Gyula und zog nach Arad, wo er einige Porträte 

zu malen hatte. Munkacſy folgte ihm dahin und friftete fein Leben 
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durch Unterrichten im Zeichnen. Jede Lektion brachte ihm ein Mlittag- 

ejfen ein. Much zeichnete er einmal jämtliche Porträts einer kopfreichen 

Schneiderfamilie und erhielt als Entgelt einen neuen Mod. So lebte er 

zwei Jahre in genügjamer Selbftzufriedenbeit und genoß dabei fortwäh- 

vend den Unterricht des braven Szamoſy. Bald fühlte fich der Schüler 

ftarf genug, jelbjtändiger aufzutreten. Er begann zu fomponieren umd 

verfaufte jchlieglich ein Bild zu einem zwar geringen Preiſe, der jedoch 

hoch genug war, ihm die Mittel zu einer Reife nach Budapeft zu ge: 

währen. 

Hier erwartete ihn fein erfter Erfolg. Ein Genrebild, ungarijche 

Bauern im Innern einer Hütte darftellend, wurde von einer die Künſte 

unterftügenden Gejelfichaft von Peſt für 80 Gulden angefauft und ein 

zweites jogar für 130 Gulden. Der ſich nun reich dünfende Künſtler 

zog nad) Wien, die dortigen Muſeen zu ftudieren ; er kehrte jedoch wäh: 

rend des Krieges von 1866 nad Peſt zurüd, wo ihn eine Mugenfranf: 

heit befiel, die ihn jechs Monate an's Hospital feffelte. Wieder genejen, 

wandte er fi) nach München, mit mur noch) 20 Gulden in der Taſche. 

In München arbeitete er zwei Jahre lang, kämpfend mit Entbehrungen 

alier Art, aber immer ungebrochenen Mutes. Er genoß den Unterricht 

des berühmten Schlachtenmalers Franz Adam und bei Konfurrenzen, 

welche die ungarifche Regierung ausjchrieb, trug er dreimal den erjten 

Preis davon. 

Im Laufe des Jahres 1868 vertanjchte der Künjtler Münden mit 

Düfjeldorf, wo er mit dem Tliebenswürdigften aller Genremaler, mit 

Ludwig Knaus, in Verbindung trat. Gewöhnlich, wenn man von der 
erften Schaffensperiode Munkacſys fpricht, jo meint man damit feine 

Düffeldorfer Zeit und gedenkt der Bilder düfteren Inhaltes, die dieſe 

Periode kennzeichnen. Uriprünglich war aber der Künſtler, trog allen 

Ungemadjes, jtetS heiteren Sinnes gewejen. Mit Iuftigen Szenen, mit 
lachenden Mädchengefichtern, mit tanzenden und die Mützen ſchwenkenden 

Burjchen waren die Skizzenbücher des jungen Malers gefüllt, als er 

nach Budapeit fam; und „Mutterglüd", „die Brautwerbung“ und „die 

Einladung zur Hochzeit“ waren die Motive jeiner erften, in Belt, Wien 
und München gemalten Bilder. Auch in Düffeldorf beherrichten ein 

paar Wochen hindurch noch) Humor und Heiterkeit das Gemüt des 

Künftlers und ein Föftliches VBildchen aus dem Leben und den Leiden 

des Schufterjungen erftand auf jeiner Staffelei. Mit einem Male 

wurde jedod aus Munkacſy ein erufter Mann, der ſich feine Gedanken 

machte über den bitteren Ernjt diejes Lebens, jo reich an Xeid, jo arm 

an Luſt und jo felten wert, gelebt und durdhlitten zu werden. Daran 

mögen die böjen Entbehrungstage in Münden und Düffeldorf jchuld 

geweien jein. Er jchlug die düfterften Kapitel aus dem Buche des 
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Menichenelendes auf und verjenfte jich darein. So reifte im ihm der 

Gedanke, das Bild zu malen, das ihn mit einem Schlage zu einem 

berühmten Manne machte. 

Wer fennt es nicht, das erichütternde Gemälde: „Die legten 

Tage eines Verurteilten!" Ein Raubmörder, mit Stetten be- 

laftet, fitt in einem nur von oben durch Gitterwerf beleuchteten Ge: 

füngnisgewölbe an einem mit weißen Linnen bededten Tiſch, auf welchem 

zwiichen zwei brennenden Kerzen ein Kruzifix fteht. Der kommende 

Tag ijt der legte jeines Lebens, dem durch Henkershand ein gewaltja- 

mes Ende bereitet wird. Sein Weib, jein armes Weib, lehnt die heiße 

Stirn an die falte Kerferwand und vergießt blutige Thränen, während 

jein faum zweijähriges Kind, das Grauſame der Situation micht ver: 

ftehend, mit findlicher Naivetät und rührender Unjchuld zum Vater auf- 

haut. Zur Kerferthür herein jtrömt eine Menge Neugieriger jeden 

Standes und Mlters, denen der finfter md faſt Ttumpffinnig da 

figende Verurteilte zum Schaujtüd dient. Daltung und Gebärden diejer 

Zuſchauer verraten deren innere Gedanken. Der ungariiche Bauer 

im Bordergrunde betrachtet tief ſinnend den Unglücklichen; er über: 

denft jeinen eignen bisherigen Lebenswandel, der ihn demjelben Ziele 

hätte entgegenführen fönnen, und er überdenft es mit Schreden. 

Dinter Ddiefer Figur wird der Dorficdymied, an jeinem Schurzfell 

fenntlich, fichtbar. Blick und Mienenſpiel verraten bitteren Hohn und 

Verachtung: er fennt den Unglüdlichen von Jugend auf und hat 

ihm oft jein Scidjal prophezeit. Ein altes Weib daneben wendet, 

die Züge verzerrend, mit abwehrenden Händen die Augen weg; fie 

fann den Anblie nicht ertragen. Im Dintergrunde ſchaut eine junge 

Mutter, den Säugling auf dem Arm, mitleidig bewegten Herzens herü- 

ber. Sie und das junge Mädchen, im Bordergrunde links, das im 

Borbeigehen draußen die Neugierde in den düfteren Raum geführt hat, 

verraten allein Anteil an dem tragiichen Scicdjal des dem Tode Ber: 

fallenen. Einen grellen KRontraft zu all diejen Geftalten bildet die 

in ſtumpfer Sleichgültigkeit an der Wand Ichnende Schildwache mit 

drohend aufgepflanztem Bajonett. 

Das iſt im großen Umriß das Bild, das der bis jet ziemlid) 

teilnamlofen Welt bewies, daß fein Schöpfer ein geborener Maler ei. 

Schon während jeines Entftehens ſprach man im der Stadt von dem 

Gemälde als von einer außerordentlichen Leiſtung. Knaus hatte anfangs 

Munkaeſy von dem Stoffe abgeraten, da er ihm für das Können de 

Künftlers zu ſchwierig ſchien; auf das Stadtgeipräh hin ging er dod) 

jpäter zur Bejichtigung des Bildes zu Munfachy hin. „Ich habe mich 

geirrt”, jagte er, „aber ich irre mic) nicht ein zweites Mal, wenn ic) 

Ihnen einen großen Erfolg vorausjage!" — Und in der That, das 

159 

D 
127 

— 
——— 2 

N 



Bild hatte Erfolg. Aber zum nicht geringen Teil hatte es diefen Erfolg 

dem günſtigen Schieffal zu verdanken, das in der Geftalt des Barons 

de Marches in den Lebensweg des Künstlers trat. Diejer reiche und 

unabhängige Herr, ein geborener Belgier, war mit feiner Semahlin 

nach Düſſeldorf gekommen, um einigem dort um dieje Zeit 1870) m 

striegsgefangenjchaft lebenden franzöjchen Offizieren, die er von Waris 

her kannte, die Freundeshand zu reichen. Mehrere diefer Herren waren 

Kunſtfreunde, verfchrten viel im Atelier Munkgeſys und machten den 

Baron de Marches auf das entjtehende Kunſtwerk anfmertiom. Dieſer 

erfaumte das große Talent des Künſtlers, ftreete ihm die Hingenden 

Mittel vor, das Bild zu vollenden, und riet ihm, dasielbe im Pariſer 

Zalon auszuſtellen. 

Das war am Weihnactstage des ſchrecklichen Nriegsjahres und 

bedentete and) den beginnenden Auſchluß Munkaeſys an das Yırremburger 

Yand. Denn die Fran Baroniu de Mares war geborene Yuremburge- 

vin amd ihr Gemahl Beriger und Bewohner des herrichaftlichen Schloſſes 

zu Kolpach bei Nedingen. 

„Die legten Tage eines Verurteilten“ hatten in Baris, wie jchon 

bemerkt, einen durchichlagenden Erfolg und brachten dem Künſtler Die 

goldene Meedaille ein: Die Flotte breite Pinjelführung, die Art, gewal- 

tige Scelenftinmmung zum Ausdruck zu bringen, das meifterliche elair- 

obseur, in dem die fräftig markierten Figuren ſich bewegten, erregten 

das Intereſſe der Breite und die Begeiiterung des Publifums. Paris 

jubelte einem geborenen Künſtler entgegen und verlangte ihn fiir fich. 

Der Pariſer Kunjthändler Goupil reifte jofort nach Düſſeldorf und 

faufte nicht mur alles, was er von Bildern und Sfizzen in Munkaeſys 

Atelier vorfand, jondern gab dem Künstler auch beſtimmte Aufträge. 

Sp zog denn am 25. Januar 1871 Munfaciy nach Paris. Die 
Franzoſen hießen ihn willkommen; fretlich, feinen Namen richtig auszu: 

iprechen, daran mußten fie jich erjt gewöhnen. Dem an Entbehrung 

gewöhnten jungen Manne ftrömte nun das Gold zu. Beitellung folgte 

auf Beitellung. Ruhm und Geld vermochten aber nicht, die verlorene 

Deiterfeit auf jeine Palette zurüdzubringen. Die erjten Bilder, die er 

in Paris malte, jchidern nur die Not der Wittwen und Waijen ; viel: 

geftaltig tritt uns die Entbehrung in dem großen Gemälde „das Ver: 

ſatzamt“ entgegen. Verbrechen und Krieg dienen den Bildern „Vaga— 

bunden" und „Charpiezupfen" zum idealen Dintergrunde (Salon von 

1874. Man hat Munfaciv vielfach die übermäßige Verwendung von 

Schwarz bei diefen Bildern vorgeworfen, aber man muß bedenken, daR 

dieje Farbe bei der Schilderung ſolch difterer Szenen jo redt am 

Plage war und er diefen dunfeln Dintergründen, denen ev mit jeltener 



x) 

Technik Licht und Luft abzugewinnen wußte, merfwürdig ftarfe, padende 

Farbenwirkungen verdantte. 

Als er fich in der Folge wieder heitereren Motiven zuwandte, be- 

wies er, daß ihm auch die ganze Tonleiter der Palette zur Verfügung 

jtehe. „Der Dorfheld" iſt ein jolches Gemälde, das ich mehrmals Ge— 

legenheit hatte, im Kölner Mujeum zu jehen. Wir befinden uns in 

einer niedrigen holzgededten ungarischen Wirtsjtube. Das ipärliche Licht, 

welches durch das mit grünem Zeuge verhängte Fenſter fidert, hat alle 

Mühe, die von einem Dugend Tabafspfeifen mit Qualm geichwängerte 

Luft zu durchdringen. In diefem Dämmerlichte ſpielt ſich eine lebendig 

bewegte, amüfante Szene ab. Ein Athlet von Profeſſion, in roſen— 

farbenem Zrifot, ift im Begriffe, einen prächtigen, jolid gebauten Bur- 

ichen, zum Wettfampf herauszufordern. Diejer legtere jchürzt mit ver: 

ächtlihem Lächeln die Aermel empor; es ift augenscheinlich, daß er 

feinen Mann mit der zweiten Umarmung auf den Boden jegen wird. 

Bauern und Arbeiter, Frauen und Kinder ſind um die Kämpfer grup- 

piert und harren neugierig der Dinge, die da fommen werden. „In 

diejem Bilde", jagt Heinr. Glüdsmann, „pulfiert die Wärme wirklichen 

Lebens, und es ijt ein Typus für das fünftleriiche Weſen des Genres, 

ja, gradezu ein Mufter, wie ein großes Motiv voll Leben und Hand— 

lung auf einem Heinen Raume behandelt werden kann.“ 

Zwiſchen all diefen Arbeiten war Munfaciy in jeinen Ruhepaufen 

der immer gern gejehene Saft jeines früheren Gönners und nunmehri: 

gen Freundes, des Barons de Marches, auf Schloß Kolpad) gewejen. 

Im Rauch: und Spielzimmer des Schloffes malte er direft an die 

Wand landichaftliche Motive aus der nächſten Umgebung, wobei aber 

auch der figürlide Zeil nicht zu kurz fam. Gänſe mit wadelndem 

Gang beleben den grünen Plan, und ihre Hüterin, ein acht- bis neun: 

jähriges Kolpacher Kind fommt hinterher. In einem Hohlweg begegnen 
fi) der von der Jagd heimfehrende Baron und der wiürdige damalige 

Pfarrer von Kolpadh. Von diefen Bildern jpracd man in Stadt und 

Land Yuremburg mehr, al3 von den großen Werfen des Malers und 

fie brachten auch uns jeine PBerjon um ein Bedeutendes näher. 

Dieje Bilder haben übrigens ihre eigene Gedichte: Selbſt verblüfft 

von dem Erfolge der „Letzten Tage eines Verurteilten”, hatte der Künjt- 

ler während der Ausführung jeines erjten Pariſer Bildes „die Baga- 

bunden" die Zuverfiht an die Beftändigfeit feines plöglichen Glückes 

verloren und fürchtete einen Mißerfolg. Er wurde jehr traurig umd 

ließ die fonft fo fleißige Hand ruhen. Da er um dieſe Zeit noch fein 

Wort Franzöfiich verftand, jo fand er wiederum nur Troſt und Hülfe 

bei Baron und Baronin de Marches, die nad) dem Kriege ihre Pariſer 

Wohnung wieder bezogen hatten. Der Baron riet ihm, auf jeinem 
> 
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Schloſſe Kolpad in Luxemburg Ruhe zu juchen, und verbot ihm zu 

arbeiten. Munkacſy fam zwar nad) Kolpad), aber das Arbeitsverbot 

umging er. Nach zwei Wochen der Ruhe erwachte die Schaffensiuft 

wieder, und mit Kohle entwarf er die prächtigen Landichaften im Rauch— 

zimmer. Pinjel und Farben fehlten ihm, und jo zog er nach dem be- 

nachbarten Städtdyen Arlon, das Nötige einzufaufen, fand aber dort 

nur grobes Anftreichermaterial. Man ließ nun Mealutenfilien eiligft von 

Brüfjel kommen, und jo entitanden die Kolpacher Wandmtalereien, deren 

föftlichjtes Ergebnis darin bejtand, daß der Künſtler feine verlorene 

Zuverficht wiederfand und, nad) Paris zurüdgefehrt, jeine unterbrochene 

Arbeit neuerdings aufnahın. 

Wie es durd) Gottes Fügung oft geichieht, jo trat aud) jett plötz— 
lid) ein Ereignis ein, das für die weitere, von nun ab glorreidhe Yauf- 

bahıı des Künftlers von hoher Bedeutung war. Baron de Marches 

ftarb nad) kurzer Krankheit. Seine Witwe ſah vorahnend Munkaeſys 

Zukunft und er fand in ihr diejenige, die von der Vorjehung auserforen 

war, ihm auf dem weiteren Xebenswege helfend und vatend zur Seite 

zu ftehen. Am 5. Auguft des Jahres 1874 prangte das Schloß Kolpach 

im Feltichmude ; Dochzeitsgäfte kamen von nah und fern umd in der 

jtilfen Hausfapelle jegnete der wirdige Ortspfarrer Herr Harpes den 
Bund fürs Leben ein, der zwei Menfchenherzen zuſammenkettete, welche 

fi) auf außergewöhnliche Art gefunden hatten. Die Frau Baronin de 



Marches, die Luxemburgerin, trug von jetzt ab den Namen Frau 
Michael von Munfaciy. 

* * 
* 

Munkaeſy war jetzt nicht nur ein berühmter Mann, ſondern auch 

ein reicher Herr, der als Künſtler ſeine kühnſten Phantaſien und Pläne 

verwirklichen durfte. In Kolpach und Paris richtete er ſich glänzende 

Ateliers ein. In ſeiner vornehmen Wohnung in der Avenue de Vil- 

liers, nächst dem Parke Moncean, wurden glänzende Feſte gefeiert, 

denen jeine Frau mit der Würde und dem Auftreten einer Fürftin 

präjidierte. Unter den vielfachen gejellichaftlichen Verpflichtungen, die 

das Leben in der Kunſtmetropole Europas an den Künſtler stellten, 

erichlafften jedoch jein Fleiß und jeine Arbeitskraft nicht. Im Salon 

des Jahres 1876 erregte jein Gemälde „Im Atelier” berechtigtes Auf- 

jehen. Er jigt auf einer Tiichedfe vor einem halbfertigen Bilde, und 

Icheint über eine Schwierigfeit in der Ausführung derjelben nicht hin- 

wegzufommen. Er bedarf eines Rates und wendet ſich an jeine Frau, 

welche, in eine prächtige Nobe aus blauem Zammt gekleidet, zu jeiner 

Seite in einem Fautenil figt. Einfahen Inhaltes, ift diejes Bild haupt: 

jächlich durch die Vorzüge feines Kolorites bemerfenswert. Die Färbung 

ift gediegen und fraftvoll, mannigfach abgeituft, und die Behandlung 

breit umd frei. 

Während der Meiſter an diejem Bilde arbeitete, ſpielte fich Folgende 

amüſante Gejchichte ab: Dans Makart, der weltbefannte Wiener Künſt— 

ler war zu diejer Zeit im Paris und betrat unverhofft das Atelier 

Munkacſys. Er hatte gehofft, den Keldy der Pariſer Genüſſe bis auf 

die Neige zu leeren, ward indes bald von Heimweh nad) jeinem eignen 

Atelier beichlihen und bemeidete im geheimen feinen Freund, der mit 

Eifer an dem Bilde jeiner Frau als einer der beiden Hauptfiguren 

des Gemäldes arbeitete. Endlich gewann die Sehnſucht nach Thätigkeit 

die Oberhand in ihn. „Sieb mir Leinwand und Farben“, jagte er zu 

Munkacſy, „ic muß malen." Er erhielt das Gewünſchte und ging jo: 

fort daran, das Porträt Frau Munkacſys zu entwerfen, während fie 

ihrem Gatten Modell ſaß. Ein junger ungariicher Maler, Ludwig 

Abranzi, welcher diejer originellen Szene beiwohnte, konnte der Verſuch— 

ung nicht widerjtehen, diejelbe in humoriſtiſcher Weile zu ifizzieren, To 

dag Frau Munkacſys Geſtalt gleichzeitig drei Stifte in Arbeit fette. 

Das Bild von Mafarts Hand zierte lange Zeit das Atelier und, wenn 

ich nicht irre, veräußerte Munkacſy fein eignes Gemälde „Im Atelier“ 

auch nie, jondern räumte ihm die Dauptwand in einem feiner eleganten 

Wohnzimmer ein. 

Ich weiß mich übrigens zu erinnern, daß auch Fritz Auguſt von 

Kaulbach das Porträt Frau Muntaciys geichaffen. Ich entdeckte es zu- 
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fällig feinerzeit im Glaspalajte zu München und glaubte anfangs, da 

der Kopf fich in gleicher Höhe mit den Köpfen der Bejucher der Aus— 

ftellung befand und zwiichen mir und dem Bilde eine Diftanz von wohl 

zehn Meter war, jo daß jefundenlang der Kopf mir zwijchen der be- 

weglihen Menſchenmaſſe entgegenleuchtete und dann wieder verjchwand, 

es fei Fran Munkacſy in eigener Berjon. So frappant war die ühn— 

lichkeit. Ich Ichlüpfte zwifchen den Leuten durch, mm mich der Dame 

vorzuftellen und fie al$ Landsmännin zu begrüßen, und befand mich vor 

dein ausgezeichneten Bilde. Das Bild und ich, wir lächelten uns beide 

an: das Bild durch des Malers Kunſt und ich in Erkenntnis meines 

Irrtums. 

Das folgende Gemälde, das im Pariſer Atelier Munkaeſys ent— 

ſtand, iſt vielleicht das ſchönſte und vollendetſte, das ſeine Hand hervor— 

gebracht. Wir meinen das vielbewunderte Gemälde: „Milton diktiert 

jeinen Töchtern das verlorene Paradies.“ Auf der Weltausſtellung 

1878, im Palais du Champ-de-Mars, war es zuerft ausgeftellt und 

bezauberte alle Welt. Es bradte dem Künſtler die große Ehrenme- 

daille und das Offizierkreuz der Ehrenlegion ein. Angefauft vom Barifer 

Kunfthändler Sedelmeyer, machte es eine Rundreiſe durch alle Kunſt— 

ftädte Europas und wurde von der Münchener Akademie in öffentlicher 

Sigung dofumentariicd für ein Kunftwerf erften Ranges erklärt. Ich 

jah es im Gtlaspalaft zu Münden, wo es nicht an die Wand gehängt 

war, jondern inmitten eines Saales für ich ganz allein einen Ehren- 

plag einnahm. Wie joll ich das Bild bejchreiben ? Ein fanftes Mor: 

genlicht bricht durd) ein links vom Beichauer befindliches Butzenſcheiben— 

fenjter in das wohnliche Zimmer herein und umgibt wie mit einem 

Heiligenjchein die Stirn des blinden Greiſes. Nachdenkend ſenkt Milton 

den prächtigen, ausdrudsvollen Kopf, und jeine Xippen fcheinen Die 

ichönften Verſe feines „Verlorenen Baradiejes" eben auszuſprechen. 

Seine drei Töchter, jung und jchön, find um den Tiſch gruppiert ; die 

eine bejchäftigt fi) mit einer Handarbeit, die zweite ftcht aufrecht da 

und betrachtet finnend den Vater, und die dritte, figend mit vorgebeugtem 

Oberkörper, hält die Feder in der Dand und lauſcht mit gefpannter 

Aufmerkiamteit den Worten des Vaters, um diefe dem Papier anzuver- 

trauen. Die ganze funftliebende Welt kennt und jchägt diejes Gemälde ; 

aber einen Umſtand, der, falls jie ihn fennete, ihr übrigens gering ſchiene, 

fennt fie nicht, ift aber für uns Luxemburger von um jo höherem In— 

tereſſe: Für die jchreibende Tochter Miltons hat eine Iuxemburger Dame 

dem Künftler Modell gejefien, und zwar Fräulein Derchen aus Vorſtadt 

Klaufen bei Luremburg. Dieje Dame war ſeit ihren Sindertagen die 

intime Freundin von Fräulein Gecile Papier, der jegigen Frau Mun— 

faciy. Sie war jehr oft und zwar abwechjelnd in Paris und Kolpad) 
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der Gaft im Kiünftlerhaufe.. Munkacſy fand in ihr das am meiften ge: 

eignetite Borbild zur Tochter Miltons, und fie ftellte ſich auf die zu- 

vorfommenfte und liebenswürdigfte Weije in den Dienft der Kunft. So 

hat Zuremburg feinen bejcheidenen Anteil am Gelingen eines großen 

Kunſtwerkes. 

Auf Schloß Kolpach hielt ſich der Künſtler ſeit ſeiner Heirat mit 

Vorliebe auf. Wie ſchon eingangs erwähnt, genoß er hier ſeine 

alljährliche Sommerfriſche, trat in intimen Freundſchaftsverkehr mit 

luxemburgiſchen Familien, beehrte deren Feſte, wie Hochzeiten, Bälle 

u. ſ. w. mit ſeiner Gegenwart, wurde aber auch hier überall mit 

der dem großen Künſtler gebührenden Achtung behandelt. Sehr viel ver— 

kehrte er mit Dichter Lentz, was eigentlich ganz natürlich erſcheint, 

da Kunſt und Poeſie noch immer miteinander harmonierten. 

In Kolpach, während jeiner jogenannten Ruhepauſe, machte er die 

Menge Eleinerer Bilder, dic er „Nippes“ nannte, von denen manches 

aber auch berühmt wurde. So die Bilder: „la visite au Bebe*, „Le 

Reeit“, die „Preijeverteilung in der Schule zu Kolpach“ und „les deux 

familles“ in der neuen Pinakothek zu München. Meiftens ift der Hin— 

tergrund diejer Bilder eine maleriſche Ede des Kolpacher Ateliers oder 

ſonſt in jeinem Hauſe zuſammengeſtellt; es find zumeift elegante Sa— 

lonjzenen, ein paar reizende Yigürchen in Zimmern von blendender 

Pracht, mit Menaiffanceluft getränft. Das ift das Kennzeichen von 

Munfaciys zweiter Schaffensperiode: der düftere Ton ift aufgegeben, 

Leben und Farbe herrichen vor, und überall tritt uns die Heiterkeit 

zufriedener Menjchenherzen entgegen. 

Faſt täglid) waren Yuremburger auf Schloß Kolpach zu Gaſte. 

Außer den Damen Fräulein Herchen, waren es vornehmlich Fräulein 

D. München und die Familie des Herrn Notars Bian von Redingen, 

dann die Familien U. Brafjenr und Brafjeur-Bian von Luxemburg, 

die mit dem Hauſe Munkaeſy in wechjeljeitiger Beziehung jtanden, Auch 

unjer Herr Staatsminifter, Dr. Paul Eyichen, jo wie der Neſtor unjerer 

luxemburgiſchen Künjtlerichaft, Herr Franz Heldenftein, waren des öftern 

dort. Mit dem hochw. Biichof von Luxemburg trat das Haus in 

nähere Verbindung, als Munfaciy vom Kaiſer von Dejterreid in den 

Adelitand erhoben wurde, und S. Majeftät das diesbezügliche Patent 

durch den ungarifchen Kardinal Haynald perjönlih dem Kinftler im 

Kolpach überreichen lien. 

Außer Kardinal Daynald verfehrten aber auch noch andre illuftre 

fremde Gäſte im Schloffe, die durch ihre Amwejenheit den Lurremburgern 

näher gebradjyt wurden. Den ungariſchen Maler Brocif, die Verwandten 

Guſtav Dorés und den Stlaviervirtuofen Franz Liszt Jah man an der 

Tafel Munfaciys. Liszt war fogar jo liebenswürdig, auf Erjuchen des 
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Bürgerfafinos zu Luxemburg dort in einem Konzerte mitzuwirken, deffen 

Ertrag einem mohlthätigen Zwede zugewandt wurde. Alle dieje ge: 

jellfchaftlihen Verpflichtungen, denen der Künftler als Derr des Hauſes 

nachkommen mußte, hielten ihn doch wenig von der Arbeit ab. Auf die 

Ermahnungen jeiner Frau, ſich doch etwas mehr Ruhe zu gönnen, 

hatte er nur die eine Antwort: „Ich kann, ohne zu arbeiten, nicht 

eriftieren !* 

Auch luxemburger KRunfffreunden, die nicht direft mit den Inſaſſen 

von Schloß Kolpady in Verkehr jtanden, war es geftattet, in der Werf: 

ftätte des Künſtlers ſich umſehen zu dürfen. 

Zu dieſen Bevorzugten gehörte auch ich. Freudig folgte ich der 

Einladung von Frau Munfaciy, wurde von ihr im Schloßparfe em: 

pfangen und zu ihrem Gatten ins Atelier geleitet. 

Hier ſah ich den Künftler zum erften Male: Die fräftige Geftalt, 

mit den energiich modellierten Gefichtszügen, und die breite gewölbte 

Stirn mit der tiefgehenden Furche zwiichen den Brauen deutete auf 

ten Starken Denker, und das Auge, welches ernft und aufrichtig drein 

blickte, verriet die inmerliche, feinfühlige Künftlernatur. 

„Sein ganzes Weſen“, ſagt Gotthold Neuda, „macht den Eindruck 

des Mannes, in dem ſich hohe Vegabung und eiſerne Willenskraft ge: 

einigt haben, um die Schranfen, in welche Geburt und Beruf ihn ge: 

bannt, fiegreich zu durchbrechen und ihm an jeinen wahren Platz, in die 

vorderfte Neihe der Maler der Gegenwart zu tragen." 

Sch war anfangs etwas beflommen, als ich dem Manne, nad) 

deſſen Anblid ich mid) geiehnt, gegenüber jtand. Aber diejes Gefühl 

ſchwand vor jeinen Benehmen voll Derzlichkeit, das dabei einfach, ohne 

Künftelei, doch nicht ohne Würde war. 

Im Melier ſtauden auf Staffeleien mehrere Blumenftüde und 

Stillleben, auch einige PBorträte und eine große Wiederholuug grau in 

grau der „Letzten Tage eines Berurteilten”, die als Vorlage für den 

Stift des Nadierers bejtimmt war. Auf einer bejondern Staffelei, im 

jchönjten Yichttraum, ftand eine nod) leere, nur mäßig große Leinwand. 

Der Meifter war bei meinem Gintreten eben im Begriffe gewejen, die 

Arbeit vor diefer Leinwand aufzunchmen und nach der Begrüßung und 

einigen das Geſpräch einleitenden Worten jagte er: „sch glaube, daR 

Sie gerne malen jehen ; nun gut, ich male und Ste fünnen von dem 

Fautenil dort aus zuichen. Wir wars recht. Ich ſah mit Entzücken 

eine abendliche Gewitterſtimmung entjtehen, deren Wolfenparticen den 

dritten Teil der Malfläcdye einnahmen. Der Meiſter hatte eine ſolche 

Stimmung am Abend vorher bei einer Spazierfahrt beobachtet und 

wollte ſie nun feithalten. Er wetterte förmlich mit dem Pinſel in 

den dunkeln Maffen umher, ſetzte grelle Streiflichter cin, verband die 



Töne mit einander, milderte die Gegenfäge und ſchuf ein Gejamtbild 

reizender Wirkung. Mich jchten er ganz vergeffen zu haben; plöglic) 

aber, nachdem er jein Werf minutenlang prüfend betrachtet, wandte er 

fi) zu mir und jagte lakoniſch: „So macht man das!" 

Während wir zu Tiſche jaßen, war der Meiſter, trog der kopf— 

reichen Tafelrunde, jehr wortfarg, was jeine Gattin zu jagen veranlaßte: 

„Miska träumt jeit einigen Tagen nur Landfchaften und immer wieder 

Landichaften !" Nach Tiich, als die Säfte ſich promenierend in Part 

und Feld verloren, zogen der Meifter und ich wieder ins Atelier, und 

die Gewitterftimmung wurde unter beiderjeitigem Schweigen vollendet. 

Ich hatte jpäter noch einmal Gelegenheit, in Kolpach einen Bejuch 

abzujtatten, und fam grade zur rechten Zeit, um drei Gemälde, joge- 

nannte „Nippes“, noch befichtigen zu können, die man eben in jchon 

bereitjtehende Kiften einpaden wollte. Es waren drei reizende Genre: 

bilder, farbenprächtig und humorvollen Inhaltes, die nad) Amerifa be- 

jtinmt waren. 

Ein drittes Mal fam ich in Baris mit Munfaciy zujammen, und 

ich fann nicht umbin, einen Verſuch zu machen, die Pracht jeines dor: 

tigen Ateliers zu jchildern. Won meiner Wohnung im Quartier latin 

ausgehend, gelangte ich erft nad) einer wirklichen Stadtreife und vier: 

maligem Wagenwechiel in der Avenue de Villiers an. Eine Treppe 

von Eichenholz führte an den Empfangsjälen im erften &Stode und den 

im zweiten Stocke gelegenen Wohngemächern vorbei in den dritten Stod 

empor, welcher das Atelier enthielt. Man gelangte zuerjt in ein mäßig 

großes Gemach, in welchem eine Anzahl grüner Sammtfauteuils, die 

um einen bis an die Dede reichenden, auf zwei funftvoll in Holz ge: 

jchnigten Karyatiden ruhenden Kamin gruppiert waren, zum Sitzen und 

Plaudern einluden. Über der Kaminöffnung war ein von Munfaciy 

gemaltes Borträt im Stile van Dyks angebradt, während auf dem 

Geſimſe Eoftbare alte Vaſen umherſtanden. Auf einem Tiſchchen vor 

dem Fenſter zog eine brillant ausgeführte Terracotta-Büfte des Mleifters 

die Aufmerkjamfeit an. Einen jchweren Vorhang zurüdichlagend, gelangte 

man aus diefem Vorgemache in das Atelier, weldyes in jeinen imponie: 

renden Naumverhältnifien und jeiner harmoniſchen Ausihmüdung einen 

überraichenden Eindrud machte. Neben dem Eingange ein giganticher 

Kamin im Renaiſſanceſtile, und gegenüber dem rieſigen Wtelierfenfter 

eine Galerie aus gebräuntem Holze, dies war neben etlichen Möbel: 

jtüden aller Schmud des großen Saales, doch cine wahre Verſchwen— 

dung von orientalijchen Teppichen, welche ſich am Fußboden und an 

den Wänden hinbreiteten, hielt die Einförmigfeit ferne und umgab die 

in der Mitte des Raumes auf Staffelleien umberftehenden Bilder mit 

einer Art von farbenleuchtendem Rahmen. Der Meiſter malte an einem 
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Blumenftüd, welches das vornehmfte Los einer Wohlthätigkeitslotterie zn 
werden bejtimmt war. Es war nod in früher Yahreszeit, in den 

Ofterferien, und wirkliche wohlriechende Blumen noch eine Seltenheit. 

Die foftbaren Eremplare dort in der prächtigen Vaſe kamen ſicher aus 

weiter Ferne. Die Technik, die Munkacſy anwandte, war ebenjo einfach 

wie wirkungsvoll: Er beſtrich die Maltafel, die bereits in breitem Gold- 

rahmen prangte, zuerft vollitändig mit Bitum oder Asphalt, einer 

transparenten Yazurfarbe und Kgte dann die unterfchiedlichen Farbentöne, 

welche die Erjcheinung des Blumenbildes hervorbringen follten, in den 

friſchen naſſen Bitumton hinein; die eriten Farbenaufjäge mijchten fich 

mit dem Bitum und bildeten jpäter, als die Lichter aufgejegt wurden, 

die verbindenden Mitteltöne. Das Ganze war von Überraichender Wir: 

fung, aber leider — und das wußten Munkacſy, Makart und überhaupt 

alle „Asphaltiften“ ganz genau — haben ſolche Bilder nur eine kurze 

Eriftenz : ſie dunkeln stark nach und bekommen frühzeitig Riffe. 

Neben dem eigentlichen Atelier befand ſich ein zweiter Naum mit 

Nordlicht und von riefigen Dimenfionen. Das war die Werkftätte, in 

weicher Munkacſy jeine gewaltigen Chriftusbilder jchuf. Auf einem 

Mauervorſprung rund um den Zaal jtanden cine Menge Skizzen und 

Vorftudien, prächtige Köpfe und ganze Figuren, Kartond und Beid): 

nungen zum jpätern Gemälde „Le Calvaire“ und mich durchſchauerte 

bereits eine Ahnung von der Größe umd dem Werte des entitehenden 

Kunſtwerkes. 
*e * 

* 

Mit deu Chriſtusbildern hat Munkaeſy den Höhepunkt ſeiner Lauf— 

bahn erreicht. Die ganze civilifierte Welt beſchäftigte ſich mit dieſen 

Werfen. Es jind die umfang- und figurenreichiten jeiner Kompofitionen 

und fie haben bereits eine Gejchichte Hinter ſich. Sie brachten ihm das 

höchfte Yob und auch fcharfen Tadel ein. Es war ganz natürlich, daß 

er als bedeutender Künftler fein Gemüt dem gewaltigen Einfluß nicht 

verjchließen konnte, den die religiöjfe Hiftorienmaleret von jeher auf 

wahre Talente ausübte. 

Nachdem Munkaeſy feinem Milton nod) jeinen „Sterbenden Mozart‘ 

hatte folgen laſſen, glaubte er dem hiftorijchen Genre den gebührenden 

Tribut gezollt zu haben und er wandte ſich nun zuverjichtlich dem ge: 

waltigiten Stoffe zu, den die Kunftgeichichte kennt. 

Sein KRolofjalgemälde „Ehriftus vor Pilatus“ iſt in malerijcher 

Hinficht eine Kunftleiftung von größter Bedentung, in jeiner Auffaffung 

der Figuren jedoch, bejonders derjenigen des Chriftus, stieß er auf jehr 

geteilte Meinungen. Der Chriftustypus, wie ihn im Laufe der Jahr: 

hunderte die Kunſt geichaffen, fteht fejt und unverrüdbar im großen 

Saale der Kunftgeichichte, und auch das größte Talent vermag es nicht, 
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ungeftraft an diefem Typus zu rütteln. Munkacſy verſuchte dies und 

icheiterte an diefer Figur. Seine wirflid) hoheitsvolle, unnahbar jtolze 

Ehriftusgeftalt, die im Vollbewußtjein ihrer Würde und Unjchuld weder 

vor den jüdifchen Würdenträgern nod vor Pilatus den Naden beugt, 

entbehrt leider des Stempels göttlicher Majeftät. 

Es drängt fi) uns die Anficht auf, daß der Meifter eben fein 

religiöjes firchliches Bild malen, jondern zunächſt nur den hiftorijchen 

Hergang schildern wollte, wie fich diefer in Wirklichkeit abgejpielt 

haben mag. Auch die äußere Inſzenierung bei der Ausftellung des Bil- 
des tadelte man, aber diejer Tadel trifft nur den Pariſer Kunfthändler 

Sedelmeyer, den Befiger des Bildes. Uriprünglich für die Ausftellung 

im Barijer Salon von 1881 bejtimmt, ließ der Künftler den Einjen- 

dungstermin verftreichen umd zeigte nun fein Werk im einer Separat— 

ausstellung. Sedelmeyer jtellte da3 Bild in einem Raume auf, der durd) 

Borhänge und Draperien im eine Art von halbdunkler Kapelle umge: 

wandelt und im Gegenjag dazu das volle, auf das Bild herabfaliende 

Tageslicht nahmen von vornherein die Sinne gefangen. Jedermann 

war jchon bei jeinem Eintritt überzeugt, vor einer ganz ungewöhnlichen 

Kunftoffenbarung zu jtchen, und dieſes Preftige blieb dem Werfe auf 
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56 
jeinen Wanderungen durd) Oſterreich, Ungarn, Deutichland und England. 

In Ungaru kam das berechtigte Gefühl des Stolzes auf den großen 

Yandsmann hinzu umd ınan eröffnete eine Subffription, um das Ge: 

mälde für die ungarische Xandesgalerie zu erwerben. Vorderhand Ichnte 

jedoch der Befiter den Berfauf ab, weil er zuvor noch die Vorteile aus: 

nugen wollte, die er fich von einer Wanderung durch die großen Städte 

von Nordamerifa veriprah. Hier war auch wirklich) der Enthuſiasmus 

am größten und eim reicher Bürger aus Philadelphia, namens Wana- 

macder, erwarb das Bild um die hohe Summe von 600,000 Fr. Das 

ift der höchfte Preis, der außer dem „1814“ von Meffonnier und dem 

„Ave Maria* von Miler in diefen Jahrhundert für ein modernes Ge- 

mälde gezahlt wurde. 

Eine noch größere Bewunderung zoflte man der 1883 vollendeten 

„Kreuzigung Ehrijti“, befannter noc) unter der Bezeichnung „Le Oal- 

vaire*, Durc alle Jahrhunderte hindurch ſah die bildende Kunft in 

diefem erhabenften der Motive ihre höchſte und ſchwierigſte Aufgabe, 

Munkaciy war aud hier der Mann, der mit frifchem Wagemut den 

Kampf mit allen Schwierigkeiten aufnahı. 

Er hatte ich im den Stoff verjenkt, und auf feinem Erlöier am 

strenzespfahl ruht ein wirklich göttlicher Abglanz. Der Meifter war 

gewigigt worden, man hatte jeinen bagern, von rötlichem Haar und 

Bart umrahmten Ehriftas, wie er vor Bilatus ftand, nicht als jolchen 

gelten laſſen, und er jchenkte uns diesmal wirklich eine Geſtalt voller 

Majeftät und Dulderwürde. 

Welch ein Bild! Wenn wir erichöpft find vom Studium des 

Antliees des Erlöſers, jo erfreut. ſich unſer Blid an jeinem edelgeform: 

ten Körper, der ſich leuchtend von den dunklen, sturmbewegten Wolfen: 

maſſen des Hintergrundes abhebt. Wie ergreifend iſt der Schmerz der 

hi. Frauen geichildert, beionders in der lieblichen Gejtalt der büßenden 

Magdalena, die krampfhaft die Hände ins Antlig gräbt und die ent: 

fejfelte Flut ihres prachtvollen blonden Haares dem Auge preisgibt ! 

Wie jchön im ihrer Art find die alten Phariſäer, mit ihren marki- 

gen, von langen weißen Bärten umflofienen Geſichtern! In ihre langen 

Talare gehüllt, jchreiten fie, fi) vom Kreuze wegwendend, in lebhaften 

Sejpräche begriffen, dem Vordergrund zu, achten nicht des Jünglings, 

der neben ihnen mit Staunen und Screden zum Erlöfer aufwärts 

ſchaut und in feiner Seele Glaubensdämmerung empfindet. Welcher Ge: 

genſatz zwiſchen diefer Figur und dem in brutaler Gleichgültigkeit da— 

jtehenden HDentersfnecht, welcher die Yeiter, deren er bei Ausübung feines 

rauhen Handwerkes bedurfte, im Begriffe ſteht, davonzutragen. Eine für 

einen modernen Maler bedentjame und wohl aus reiflicher Überlegung 
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hervorgegangene Neuerung ift die, daß die Gruppe der drei Gefreuzigten 

fich nicht in der Mitte des Bildes befindet, jondern die rechte Seite der 

riefigen Linwand einnimmt, ein Umstand, der für die fein berechnete 

ntalerijche Wirfung von großer Tragweite ift. Den im diefer Dinficht 

ftrebenden Geift des Künſtlers erfennt man auch darin, daß er die ihm 

vielleicht unfchön dünfenden vertifalen Linien der anfrechtitehenden Kreuze 

in ein mehr maleriſches Berhältnis bringt zu den faſt wagerecht laufen- 

den Danptlinien der Leiter, die der Henkersknecht auf feiner Schulter 

davonträgt.*) 

Einen Auszug aus diefem Gemälde, nämlich die Kreuzesgruppe 

mit den hl. Frauen allein, wiederholte Munfaciy für die Belter Aus: 

ftellung von 1884. Als diejes Bild, das heute eine Zierde des Dres— 

dener Muſeums ift, von Belt nach Paris zurücdgebracht wurde, jtellte 

es der Künftler unierer Regierung hochherzig zu einer Ausftellung zu 

Gunsten des Waijenhaufes von Nodingen zur Verfügung. Das Bild von 

Munkaeſy zu Yuremburg ausgestellt! Jetzt bewährte fich die Anziehungs: 

fraft, die ein großer Name auszuüben imftande it. Das luremburger 

Publikum, das Kunſtgenüſſen diejer Art nicht grade nachjagt, ja, das 

der Mehrzahl nach noch nicht einmal unjer Pekatoriſches Muſeum ge: 

jehen hat, drängte fich in hellen Haufen in die Aula des Atheuäums, 

wo das Gemälde nach Sedelmeyerjcher Art <alio voll beleuchtet, während 

der Zuichanerraum im Dunfeln blieb) aufgeitellt war. Die Eintritts: 

gelder ergaben die Summe von 2000 Fr. 

Noch einmal stellte Munkaeſy im Yuremburg aus und zwar bei 

Gelegenheit der eriten allgemeinen luxemburger Gewerbeausitellung im 

Jahre 1894. Der damals nocd junge luxemburger Kunftverein hatte 

den Künftler jchriftlicy gebeten, ihn unter die Zahl feiner Ehrenmitglie- 

der zählen zu dürfen, und da der Verein fich als befondere Sektion an 

der Ausitellung beteiligte, jo jandte Munkaeſy in jeiner neuen Eigen: 

ſchaft als Ehrenmitglied eines jeiner „Nippes" in prachtvollen Rahmen 

ein. Auch bejuchte er periönlich die Ausstellung und soll ſich ſehr be— 

friedigend über die Yeiftungen der luremburger Künjtler ausgeiprochen 

haben. 

x Ei 
* 

Nach dem Erfolge der Chriſtusbilde wurden Munkaeſy jo viele 

Ehren zu teil, wie felten einem lebenden Künſter. Er wurde in den 

Adelſtand erhoben, zahlreihe Ordensfterne zierten feine Bruft, in New 

York und Budapeft wurde er mit fürſtlichem Gepränge empfangen und 

endlich — wurden ihm aud) Staatsaufträge zugewiefen. An Stelle des 

» Vergleiche diefen Paſſus über den „Calvaire* in dem Werke: „Die Kreuzi 

gung Chriſti“ in der bildenden Kunſt. Cine ifonographiftw und kunſthiſtoriſche Studie 

von M. Engels. Yuremburg. St. Paulusgeſellſchaft. 1899. 



1884 verstorbenen Hans Makart wurde von der öſterreichiſchen Regie— 

rung Munfaciy auserjehen, die Kuppel des nen erbauten hiftorifchen 

Kunſtmuſenms in Wien auszumalen. Munkaeſy übernahm die Arbeit 

unter der Bedingung, daR ihm erlaubt würde, das Gemälde, anjtatt 

direft an die Dede, auf Leinwand und im jeinem Pariſer Atelier zu 

malen. Im Salon von 1890 war das große Werk, che es an jeinen 

Beltimmungsort abging, ausgeitellt und zwar nicht in der Weiſe, wie 

ein Deckenbild geſehen werden joll, nämlich von unten nad) oben, jondern 

jenfrecht an der Wand, wie alle andern Bilder der Ausftellung. Die 

meifterhaften Berfürzungen der Figuren und die fühn in die Luft hinauf 

gebaute Architefur famen deshalb natürlich nicht jo zur Geltung, wie 

dies heute an der Dede in Wien der Fall ift. Darob erhob fich zum 

eriten Male die hämiſch boshafte Kritik, weldyer der Meiſter im der 

Folge noch jo oft ausgelegt war. Die Wespen ſammelten ſich und nag- 

ten an der jüßen Frucht. Der Stoff war dem Meifter nen und das 

Verf beſtimmt, das vornehmfte Glied im feſten Berbande mit andern 

bedeutenden Kunſtwerken zu ſein. Munkaeſy mußte denmad) feine frühere, 

zwar farbiger gewordene, doch in den Ehriftusbildern nocd immer düftre 

Malweiſe aufgeben und die meugewählte ftimmungsvoll dem Ganzen 

anzupaffen Juden, was ihm auch gelang. Ich jah in Berlin eine Far: 

benjkizje des Werfes und war eritaunt ob der lichten Färbung. Gegen- 

ſtand der Darjtellung iſt die Apotheoſe der italienischen Nenaiffance. 

Durch die weite Öffnung einer hohen Kuppel ſchwebt der Genius der 

Kunſt herab über die Gruppe der unter den Mugen des Papſtes Ju— 

lius 11. verjammelten glänzenditen Bertreter der Kunſt ihrer Zeit: Paul 

Beroneje steht auf hoher Yeiter vor einer riefigen Yeimvand, im Bes 

griffe eim menes Werk zu beginnen, während Titian die Verſuche jeiner 

Schüler, nad) dem Lebenden Modell zu malen, verbeilert und belchrende 

Worte an fie richtet. Mehr im Wordergrumde ſteht Michel Angelo, tief 

in Gedanfen verjunten und an ihm vorbei, in lebhaften Geſpräche, 

Schreiten Rafael und Leonardo da Vinci die Stufen einer Treppe ber: 

unter. 

Nach Beendigung diejes Staatsauftrages war es faſt ſelbſtverſtänd— 

lich, daß Ungarn das gute Beiſpiel Wiens nachahmte. Es gab dem 

Künſtler für den Sitzungsſaal des großen Parlamentsgebäudes zu Bu— 

dapeſt den „Arpad“ im Auftrag. Arpad war der erſte Großfürſt der 

Ungarer und Gründer der ungariſchen Königsdynaſtie; er wurde von 

Munkaciy dargeitellt, wie er im Jahre 896 am Fuße der Karpathen 

die Mbgejandten der unterworfenen Bölferichaften empfängt, welche 

ihm Erde, Waſſer und Brot darbringen. Das 15 Wieter lange 

und 8 Meter hohe Bild enthält mehrere hundert Figuren und 

ift schon allein wegen der Koftiime, der Waffen und jonftigen 



Attribute von hohem Fulturgefchichtlihem Werte. Da das Bild als 

monumentales Wandgemälde gelten jollte, jo forderte es wiederum ein 

(ichtes Kolorit, und es machte im Salon von 1894 neben andern fräf- 

tiger gemalten Bildern nicht die Wirkung, die ſich der Künstler und das 

Publikum davon verjprochen hatten. Die böswillige Kritik erhob mun 

unverhülft ihr häßliches Haupt, überjah die Worzüge des Werkes umd 

hängte fich frampfhaft an feine wirffichen oder vermeintlichen Schwächen. 

Das Unflätigite an Kritif aber erlaubte jih Dr. Goldmann aus 

Frankfurt, als Munkacſy 1895 feine jtreifenden Arbeiter ausitellte. 

Nach den gewaltigen, diefem Bilde vorangegangenen Werken war diejes 

freilich eine anjpruchslojere Arbeit, und zudem war der Meifter unter- 

deifen von einer tüciichen jchleichenden Krankheit befallen worden. Es 

erhoben fich natürlich) viele Stimmen zur Verteidigung des ſchmählich 

angegriffenen Mannes, die auch hierzulande ihr Echo fanden. Es wurde 

daher ſcharf und mit Recht getadelt, dan eine luxemburgiſche Leitung 

den Artikel Dr. Goldmanns abgedrudt hatte. Ich glaube eine Berufs- 

pflicht erfüllt zu haben, indem ich in einer andern Iuremburgiichen Zei: 

tung einen Artikel veröffentlichte, der den franfen Künftler gegen Dr. 

Goldmann in Schuß nahm. Diejer Artikel Luxemburger Wort, 30. 

Mai 1895), der im begreiflicher Erregung geichrieben wurde, lautete 

folgendermaßen : 

„Seehrter Herr Redakteur! Ich bitte Sie, folgenden Zeilen in 
Ihrem geſchätzten Blatte Raum zu gönnen. Die „Frankfurter Zeitung“ 

gibt über die diesjährigen Pariſer Salonbilder des hierlands ſo gut be— 

kannten ungariſchen Malers Munkacſy ein jo vernichtendes Urteil ab, 

daß, da ein inländiſches Blatt es für gut fand, den betreffenden Artikel 

abzudrucken, es wohl für uns Luxemburger eine Pflicht iſt, den Ein— 

druck dieſes Schreibens abzuſchwächen und auf ſeinen wahren Wert 

zurüdzuführen.“ 

„Munkacſy hat Luxemburg manch Gutes erwiejen: Er lebt einen 

Teil des Jahres unter uns, heißt jeden umjerer Yandsleute, der jein 

Atelier in Kolpach bejucht, willfommen und hat dadurd) viel, jehr viel 

zum Kunftverftändnis hierlands beigetragen. Das muß man dankbar 

anerkennen. Aber er that noch mehr: Er ftellte auf Beranlaffung jeiner 

edelgefinnten, durdy und durch Inremburgiich fühlenden und denfenden 

Frau Gemahlin jeine „Kreuzigungsgruppe” hier im großen Saale des 

Athenäums zu Gunſten des NRodinger Waifenhaufes aus, was dieſem 

legteren die Summe von 2000 Fr. einbrachte. Auf die liebenswürdigite 

Weife beteiligte er ich ferner an der vorjährigen Ausftellung des hiefi- 

gen jungen Künftlervereines ; c8 war dies eine Ehre, die er der Geſell— 

ichaft, welche ihn gebeten hatte, ihm ihr Ehrenmitglied heißen zu dürfen, 
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erweifen wollte; denn jeinen Ruf bei ums befeftigen zu wollen, das 

brauchte er doc) wahrhaftig nicht.“ 

„Dr. Goldmann jpricht den diesjährigen Bildern Munkacſy alien 

fünjtlerifchen Wert ab und verjteigt fich jogar zu dem Ausſpruch: „Ein 

großer Künftler ift er (Munkachy) ja nie geweſen“, gibt aber zu, „daß 

er ein tüchtiger Maler war, aber mehr hätte fein wollen, als er ift.” 

Uns find die betreffenden Bilder im diesjährigen Salon nicht befannt, 

fie mögen unter dem Fünftlerifchen Nivea anderer Bilder des Künftlers 

jtehen, aber daß fie die Gelegenheit bieten, ihm abzufprechen, daß er je 

ein Künstler gewejen, das iſt einfach Gehäfligfeit. Das Bild „Arpad“, 

das Munkaeſy für Budapeft gemalt hatte, wurde ebenſo arg von fran- 

zöfifchen und deutichen Zeitungen heruntergeriffen ; nicht nur das Kolorit, 

auch die Kompofition wurde getadelt. Die in München  ericheinende 

„Kunſt für Alle" brachte einen Artifel, der die Kompofition als miß— 

lungen rügte, aber einige Monate jpäter brachte fie eine Reproduktion 

derjelben, die dem Beichauer das gerade Gegenteil bewies von dem, was 

der Kritifer ausgejagt hatte (fiche: „Kunſt für Alle, 10. Jahrg., Heft 

8, Bilderbeilage IIj. Alles Leben, alle Bewegung war der Kompofition 

abgejprochen worden, und doch zeigt dieſelbe reges Leben, brillante 

Öruppenverteilung und wohl abgewogenes, durchdachtes Linienipiel. 

Herunterreißen iſt ſehr Leicht! Man mag aber Rafael jo flein 

machen, als nur möglich, er bleibt dennoch Rafael. Peter v. Cornelius 

wurde zu jeinen Lebzeiten von der ftolzen Höhe jeines Ruhmes von 

jeinen ihn früher vergötternden Zeitgenoſſen, ja jelbjt von jeinem Könige 

jäh heruntergeftürzt, und doch find feine idealen Werfe in der Glyp— 

tothef und im der Ludwigstirde zu München, was Kompofition und 

Gedanken anbelangt, bis heute auch nicht nur annähernd mehr erreicht 

worden. Guſtav Doré wurde, als er Zeichenjtift mit dem Pinjel ver: 

taujchte, nicht mehr beachtet, und doc) ift umd bleibt er der phantajie- 

reichjte Zeichner der Neuzeit. Dagegen wird, bei der Übergangsperiode, 

in der ſich die Malerei befindet, mand) fragwürdige Leiltung öfters jo 

gelobhudelt, daß die Maſſe des Publikums ganz betäubt davor ſteht, 

das gelobte Gute zu ahmen ſucht und es dody nicht finden kann. Soldye 

Bilder fallen der Bergejjenheit anheim und ihre Urheber waren Feine 

Künitler. Munkaeſy aber hat eine Reihe jtolzer Bilder geichaffen, die 

der Vergeſſenheit nicht anheimfallen, die vielmehr bereits der Kunſtge— 

ichichte angehören, aus welcher fie fein Dr. Goldinann mehr entfernen 

fann.“ 

„Was Munfaciy ift, ift er durch ſich jelbft geworden; durch jein 

Talent, jein unausgelegtes Studium und feinen regen Arbeitseifer rang 
er ji) durch eine düftere Jugendzeit hinauf bis auf die Hohe Stufe, 

auf der er ich befindet. Mit dem Bilde: „Die letten Tage eines Ver: 
je! 



urteilten‘, welches techniich das Reſultat Fleißiger Malübungen, der Auf— 

faffung und Charafterifierung nad) das Werk eines geborenen Künſtlers 

war, wurde Munkaeſy mit einem Schlage ein berühmter Mann. Hein: 

rich Glücksmann, ein Schriftiteller, der fein Fach wenigitens jo gut 

verjteht, wie Dr. Goldmann, nennt das Gemälde einen „Koloſſalroman 

im Bilde, ein Bild von merhvürdiger epiicher Kraft, das feinen Urheber 

zu feinem Adelsbriefe für die Runftwelt verholfen habe.“ 

Die Jury des Salons verlieh Munkaeſy Für diefe Leiſtungen die 

goldene Medaille; fie muß ihm demnach nicht bloß als einen guten Ma: 

ler, jondern auch als einen bedeutenden Künſtler betrachtet haben. Wenn 

Dr. Goldmann aber Recht hat, und Munkaeſy war nie cin großer 

Künitler, jo waren die Mitglieder der ‚Jury Eiel. Dar fie aber feine 

Ejel waren, das hat die Zeit bewicjen, denn das Wert ijt zu einem 

Denkmal der Kunſt unferer Tage geworden. 

Will Dr. Goldmann auch leugnen, daR das Bild „Milton“ von 

einem großen Künſtler gemalt iſt? Das Gemälde wurde von der ganzen 

civilifierten Welt der Beachtung gewürdigt und enthufiaftiich als hervor: 

ragendite Zeiltung der derzeitigen Ausftellungen geprieien, ja, die Mün— 

chener Aladentie erklärte das Bild unumwunden als ein Meiſterwerk 

eriten Ranges." 

„Don den gewaltigen Chriftusbildern des Künſtlers wollen wir 

nicht einmal reden, da fie, abgejehen von dem religiöfen Standpunft, 

von welchem ſie teilweije nicht betrachtet und beurteilt jein wollen, den 

Stempel ihres Kunſtwertes jo leuchtend an der Stirne tragen, daß weis 

tere Worte überflüilig find.“ 

„Was nun etwaige minderwertige Leiſtungen Munkaeſy anbelangt, 

jo kommen jolche gegenüber der glorreichen Bergangenheit faum im Be- 

tracht. Der Maler iſt heute ein körperlich franfer Mann, der aber, als 

echte Künſtlernatur, den Pinſel nicht jcheint ruhen laſſen zu wollen, bis 

ihn der Herricher Tod denjelben aus der Hand windet und das Fener 

der Kunſtbegeiſterung in dieſer großen Seele auslöſcht.“ 

Dieſer Artikel fand von gegneriſcher Seite keine Erwiderung, wohl 

aber gingen mir zahlreiche Anerkennungsſchreiben zu. 

Im bejonderen verdient auch betont zu werden, daR das inländiiche 

Blatt, das Dr. Goldmanns Artikel publizierte, diejem einen anderen, 

jehr würdig gehaltenen Aufjag über Munkaeſy aus bewährter Feder 

folgen ließ. Auf diejes Zeichen der Neue, das wohlthuend wirkte, folgte 

gerne Vergebung. 
* rn 

* 

Daß er noch Hervorragendes leiſten könne, bewies Munkaeſy da— 

durch, daß er die kunſtliebende Welt, trotz ſeiner fortwährend zunehmenden 

Krankheit, mit einem dritten großen Chriſtusbilde überraſchte. Sein 
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„Eece homo“ wurde freilich ſein Schwanengefang. Seine Kräfte, ſo— 

wohl die körperlichen wie die geiftigen, erjchöpften fi) an diejem Werke. 

Um jo bewundernswerter dünft uns diefes Bild zu fein, da uns nur 

foloriftiiche Schwächen in demjelben entgegentreten. Was bedeutet die aber 

etwas bunte und harte Färbung, ja jelbft die jtellenweife mangelhafte Zeich— 

nung gegen den jeeliichen Inhalt des Ganzen und die großartige Charakte— 

riftif der einzelnen Gejftalten ? Eine ganze Welt von Gegenjägen tritt 

uns, aus tieffter Scele empfunden, in der hoheitsvollen, purpurumwall: 

ten und mit Dornen befrönten Gejtalt des Gottmenjchen und der gegen- 

überjtchenden jchreienden, tobenden Volksmaſſe entgegen. 

Und das war ein franfer Mann, der dies Werf gejchaffen. Alle 
Achtung vor .ihm ! 

Munfaciys Geift ift heute lahm gelegt. Er ftirbt wie ein Held, 

der auf der Breſche bis zum legten Atemzuge gekämpft. Er kämpfte im 

Dienfte der höchſten civilifatorischen Intereſſen, die die Menjchheit kennt, 

nämlich im heiligen Dienfte der Kunſt. Sein Werf ift ein univerjelles, 

und die jegensreichiten Früchte, die es gezeitigt, fommen mehr, als je 

vorher durch Werke anderer Künftler der Fall war, auch unjerem lu— 

xemburger VBaterlande zu gute. Viele Familien des Landes erwarben 

Reproduftionen der Werfe des Meifters, nicht nur um etwa einem an— 

geborenen Kunftfinn Genüge zu leiften, wohl aber weil die Macht, die 

hervorragende Fünftleriiche Gebilde auf das Gemüth auszuüben vermögen, 

fie unwillfürlich zur Anwerbung antrieb. Der tägliche Anblid edler 

Kunſtwerke veredelt auch den Menſchen. 

Munfaciy jorgte aber auch dafür, daß fein Werk bei ung, in feiner 

zweiten Heimat, jegensreiche Blüten und Früchte treiben konnte, indem 

er die meilten feiner hiefigen Belannten mit den Neproduftionen jeiner 

Bilder, die er mit eigenhändiger Unterfchrift verjah, beſchenkte oder ihnen 

jelbft Originalwerfe jeiner Hand überließ. 

So weit es mir bekannt ift, find folgende Iuremburgiiche Familien 

im Befige von Gemälden oder Zeichnungen des Meilters: 1. Die Da- 

men Fräulein Herchen in Klauſen: ein Blumenftüd (Delbild). 2. Herr 

Prof. Arth. Herden in Klaufen: ein Karrifaturporträt Munkacſys 

(Bleiftiftzeihnung). 3. Der hochwürdigfte Herr Biſchof von Luxemburg, 

ebenfalls eine Porträtfederzeichnung. 4. Fräulein Marie München aus 

Zuremburg : ihr eigenes Porträt (Olbild). 5. Herr Notar Bian in Re: 

dingen : ein Genrebild (Dame im Koftüm des VI. Jahrhunderts, mit 

einer Sticerei bejchäftigt). 6. Herr Braffeur-Bian aus Luremburg : eine 

Landichaft und ein Stillleben. T. Herr Liger-Meg aus Luremburg : ein. 

Blumenjtüd. 

Neproduktionen in Photographie oder Radierung widmete der Künft- 

ler mit eigenhändigem Autograph folgenden Iuremburgiichen Perſönlich— 
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feiten : 

„Arpad“. 

vorſteher Junk. 

—1. Dem hochwürdigſten Herrn Biſchof von Luxemburg den 

„Chriſtus vor Pilatus“. 2. Dem Herrn Dr. Klein von Mondorf das— 

ſelbe Bild mit einem, dem Autograph beigefügten Zuſatze: „A mon 

zauveur.“ 3. Dem Herrn Michel Lentz die „legten Tage eines Verur— 

teilten". 4. Dem Herrn Braffeur-Bian „Chriftus vor Pilatus“ und „le 

calvaire®. 5. Den Damen Fräulein Herchen dieſelben Radierungen 

jowie PBhotographien nad den Gemälden „die Marodeure”, „Eharpie- 

zupfen“, „im Verſatzamt“ und die „legten Tage eines Berurteilten”. 

6. Dem Herrn Prof. Arthur Derchen „Ehriftus vor Pilatus“. 7 Den 

Herren Pfarrern Harpes von Kolpah und Gaaſch von eig je das: 

jelbe Bild. 8, Dem Herrn Dr. Buffet von Ettelbrüd ebenfalls dasjelbe 
Bild. Dem Schreiber diejer Zeilen den Farbendruf nad dem Gemälde 

Neproduftionen nad) verjchiedenen Bildern beſitzen ferner 

Fräulein M. München, jowie die Familien Bian und Braffeur-Bian, 

die Familie Salentiny, Herr Staatsminifter Eyjchen und Herr Stations- 

Außerdem befigt die Stadt Yuremburg den im Rat: 

hauje aufgejtellten großen Karton der „SKreuzigung”, der als Vorftudie 

zu dem Gemälde „le calvaire* gedient hat und ihr von rau v. Mun— 

faciy als koſtbares Geichenf ihres Mannes überwiejen wurde. 

So jegte Munkacſy fich felbft ein Dentmal im Luremburger Lande, 

welches das Gedächtnis an ihn, den großen Künjtler, und an feine 

Zugehörigkeit an unfer Vaterland, immerwährend aufrecht erhalten wird. 

Lago di Lugano. 
So ward mir doch der füße Traum erfüllt 

Da ich den See, den herrlichen, geichen ; 
Ich durft entzückt an feinem Ufer ftehen, 

Des Berzens tiefe Sehnjucht war geftillt. 

Die Berge rings, das Haupt in Schnee gehüllt, 
Doh in das Thal ftrahlt Srühlingsionne nieder, 

Der ftille, klare See, er fpiegelt wider 
Des Himmels Blau — ein farbenprädtig Bild ! 

Könnt’ ich mit dir, o Schwalbe, füdwärts zieh'n 
Im Berbfte ftets, dies ſchöne Thal zu grüßen, 

Wo lenzesherrlihh Anemonen blühn. 

Wie wollt’ ich dort der Blumen Duft genießen, 
In deiner Nähe, fchöner, blauer See 
Möcht träumend man das Keben gern beichliegen! 

J. L. 
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St-Esprit : 600. 
St-Niecolas : 568 n. 

Schobermess : la foire dite la — (Seha- 

deberg, Scadeberch, Sehaidburch, 

Schaidber), 392, 392 n., 520, 596, 

597. — L’ötymologie de Schober- 
ıness s’explique done bien par un 

nom de lieu. 

Tour (la): prison, 568 n. 

Lieux dits: 
Aichporte, Aichte, Aichtporte : 39, 

395, 895, 395 n., 568, 568 n., 600. 
Biscergas : 12. 

Calenbach : 567. 

Cluse (la) alias die Clouse: 569, 569 

n. Ce mot est llorigine de „Ulau- 

sen“, 

Dirgarden : 3%, 568, 569 569. 

Dunebusch, Dunbuxel, Dunbysel: 

568, 568 n. 

Limprich: rue, 568 n., ef. Limperts- 

berg. 

Paffendal: porte de — 39 n. Rue: 

567 n., 569 n. ef. Paffennagel. 

Paffennagel: 567, 567 n., 568, 568, 

569, 569, 569, 569; ef. Paffendal. 

Pettrus ou Pettrys: 39%, 568, 568, 

569 n. 

rue, 

Lymperch, Lymprich et Lympurch: 

v. Limpertsberg. 

Lyndichen : v. Lintgen. 

Lynre: v. Linger. 

Lynseren (probablement Liuster :) Jo- 

han de — „12. 

Macheren et Machre: v. Greven- 

inacher. 

Mage ou Magge: 517, 517 n. 

Maisson (le). Steinmetz ou Scheyn- 

ınetzer (pour Steynmetzer): 516, 

516 n. 

Mamer [L.] (Mammeren) : 525. 

Henkin de — : 597. 

Maresch : v. Mersch. 

Marienthal [L.] (Vaul Nostre Damme): 

567 n. — Les religieuses de —, 15, 

Maroie : 522, 522, 523, 525, 525, 566 ; 

ef. Kerschen. 

Marsilius: Messire —, 525. Probable- 

ment Marsilius de Bourscheid, justi- 

eier des nobles. 

Martin : 521, 521 n. 



Martyt: v. Mertert. 

Marville [F.] (Marvil): le prevöt de 

— , 526. 

Mathys : 56%, 599. 

Medingen : 524 n. 

Meilart : 569. 

Menet : 569. 

Mersch [L.] (Maresch) : 520. 

Ferry de -- : 569. 

Mertert [L.] (Mertit ou Martyt): 393, 

393 n., 522, 524. 

Messire Heinry: v. Romagne. 

Metz [A.] (Mes, Metze, Mez): 567, 567, 

570, 

Michel ou Michier : ef. Vierscheid. 

Michel : Biens St. — ou Michiels gut ä 

Dalheın : 394, 394 n. 

Mondercange [L.) (Monderkenge, Mon- 

derehingen, Monderchin): 393, 395 

n., 518, 522, 524, 524, 524 n. 

Mondisen: 568. 

Monschop, Welter: 59. 

Moselle (Mosel, Mussel): riviere, 518 

n., 599. 

Moutfort: 524 n. 

Muhlenbach, pres Eich [L.] (Mulen- 

bach): 5%. 

Munsbach [L.] (Munispach) : 392 n. 

Musnest, Mathys : 568. 

Mussel: v. Moselle. 

Neumühle pres d’Eich [L.] (Nouve 

moullin, Noeff moullin): 597, 597, 

598. 

Nielaes ou Nyelaes : 568, 573. 
Niderkare : v. Niederkerschen. 

Niederanven : v. Anven. 

Niederdonven : v. Donven. 

Niederkerschen ou Bascharage [L.] 

(Cherraise la basse, Ch. li basse, Ni- 

derkare): 392, 393, 394, 519, 520, 

521, 522, 522, 523. 524, 525. CH. 

Kerschen, 

Noeff Moullin: v. Neumühle. 

Notre-Dame : v. Luxembourg. 

Noure Moullin: v. Neumtühle. 

Nyclaes: v. Nielaes. 
Nyeol, prevöt d’Arlon: 13. 

Nydersen: Moulin de — alias Ny- 
derste mullen, 517, 518 n. 

Oberanven: v. Anven. 

Oberdonven: v. Donven. 

Oberkerschen ou Hauteharage [L.] 

(Cherraise la haute, Ch. leh., Ch. li 

h., Cheirraise lah., Overkare) : 392, 

393, 394, 519, 520, 521, 521, 522, 

523, 524, 526. 

Oetrange [L.) (Otringen, Uttringen): 

392 n., 520. 

Oilrieh : v. Ulrich. 

Ölingen [L.) (Oildingen, Oldingen, 

Doldingen) : 393, 398, 521, 524, 524. 

Önderkeuffer, Mathys : 395, 68. 

Ospitaul: v. Luxembourg et Spittel- 

hof. 

Ötringen : v. Oetrange. 

Overkare: v. Oberkerschen. 

Paeuser ou Plachusen, Peter: 394, 394 n. 

Paffendal et Paffennagel: v. Luxem- 

bourg. 

Pastoichen : 523. 

Pathys: 568. 

Pauwelin: 395. 

Peix: vin de — „16. 

Penningberch, Pennineberch, Pen- 

ninexberg ou Penninehsbereh : 523, 

523 n., 524 n 

Pereo : v. Pirco. 

Petange [L.} (Petenge, Petingen) : 392, 

393, 394, 520, 520, 521. 521, 522. 

Peter: 518 n., 567, 595. 

Petrusse (Pettrus, Petteris, Pettris): 

la — , riviere, 392, 392 n. 

Pettrus et Pettrys : v. Luxembourg. 

Pireo ou Peren, Tilınan : 568. 

Plackerie: v. Plecterie, 

Plachusen : v. Paeuser. 

Platen [L.] (Platten): 393, 521, 524. 

Pleeterie: grange, alias „die schure 
op der Plackerien“ ou Plackerie: 

517, 51T nn. 

Pleitrange [L.] (Blitringen, Blittringen, 

Plitringenn : 524, 524 n. 

Prettingen [L.]: 522. 

Probstmühle, pres Luxembourg [L.] 

(mullin Proist, moullin Proibst, 

Proist mullen, Prost mullen ): 394, 

394 n., 518, 522, 523. 
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Prudom, Proudomb ou Proudom : 568, 

«56 nn. 

Prim [P. Rh.) (Prume) : 594. 

L’abbaye de — : 521, 521 n., 
525. 

Puttelange [A.) {Puttelingen. Putlin- 

gen): 33, 520, 522, 523, 525. 

524. 

Ramur: v. Remich. 

Reckange-s.-Alzette |L.] (Rockenge): 

568. 

Reeze ou Retze: 394, 394 n. 

Regenweder ou Reygenwiter : 569, 

569 n. 

Reiners scheuer: v. Reyner. 

Reirsack : v. Rersack. 

Remerschen [L.] (Remersen, Remersin): 
525. 

Clesgin de — : 597. 

Remich [L.] (Ramur, Remiche) : 392 n., 

517 n., 518 n., 519, 521, 521, 521 
n., 924, 524, 525, 525, 526, 572,599, 

15. 

Bersack ou Reirsack : 516, 516 n. 

Ressol : 395, 

Reste (localite ?): 66. 

Retze: v. Reeze. 

Reygenwiter: v. Regenweder. 

Reyner on Reynner: grange — (ap- 

pellee plus tard Kokartzsehurre) 

alias Reynersschure ou Reinerscure, 

pres Steinsel [L.], 517 n., 519, 519 
n., 522, 524. 

Riit (le) on Riet: pre, 599, 599 n. 

Riitnmeehers ou Ritmechers, Elskin: 

598, 590 
Riiter: 13. 

Rachin, Clesgin : 571 

Rock ou Rouek, Johan ; 527, 572. 573, 

3%. 598, 529. 599, 600, 12, 14, 14, 

15, 66, 68. 

Roekenge: v Reckange. 

Rode: Ressel de — 39. 

Rodeinacher : Jean de —, 599 n. 

Rodenborn ou Rodenbourg [L.] (Ro- 

denborne): 393, 524, 569. 

Clesgin de — : 568. 

Rodenhof, pres Kopstal: 517 n., 519 n. 

Roelman : 12. 

Rolf: v. Roulif‘. 

Rolling ou Rollingen, pres Remich 
[L.] (Roldingen, Rouldingen, Rul- 

dingen: 517, 517. n.,521, 522, 524,568, 

597. 

Romagne : Henri de — , chanoine de 

Metz, receveur general du duche de 

Luxembourg, 520, 526 pass., 527 

pase,, 566, 567 pass, 569, 569, 570, 

571, 571, 571, 572 pass., 573 puss., 
594, 594, 595, 596, 598, 598, 599, 

600, 13 pass., 15 pass., 16, 16, 66 pass. 

Rouldirmgen : v. Rolling. 

Roulff ou Rolf: 521, 521 n. 

Roussy [A.]: 524 n. 

Ruldingen; v. Rolling. 

Saint-Esprit: v. I,uxembourz. 

Saint-Pol (Sempo): 524 n. 

Sain Loranwiller ou Saint Lorentz- 
willer: v. Lorentzweiler. 

Saint-Vith [P. Rh.] (Senvyt, Sentvyt): 

572 n. — Pierre de — , cellerier 

de Luxembourg, 891, 570, 570, 570, 

Sandweiler [L.](Sainwiller, Santwiller, 

Sainwiler, Santwiler, Saint Wiler): 

3914, 517, 517, 517 n., 520, 522, 528, 
524, 524 n., 569. 
Le vivier de — 

Seadebereh, Schadeberg ou Schaid- 
burch : v. Luxembourg. 

: 596. 

Seelman: v. Schelmichen. 

Schellars ou Schellartz : 569 n. 

Sehelinichen, Schelmen, Schelman ou 

Scelman : 567, 567 n., 569. 

Scheynmetzer : v. Maisson. 

Scehitteringen : v. Schuttrange. 
Schleiden [P. Rh.]la Sleyde, la Seide): 

Jean, seigneur de — , lieutenant 

du duch& de Luxembourg, 570 pass, 
572, 572 n., 594, 15, 66, 66. 

Schoekman : 597, 597. 

Schönberg, loealités disparues, l’une 
pres de Kehlen, lautre pres de 

Donven [L.] (Schoenberch, Schoen- 

berg, Seoenberch, Schoenbureh : 39, 

393 n., 398, 517, 522, 523, 525, 525 

Schönfels [L.]: (Xindelse, Schyndeltz, 

Seindels): 519, 519 n. 

Schouweiler [L.] (Schouwiler, Schoen- 

wiler, Schuveleit : 393, 524, 566. 



Schrassig [L..] (Schranseis, Schransois, 
Seraneis, Schransia, Schronsis) : 392, 

392 n., 525, 569. 

Schriber: Thilmannus der — „568 n. 

Schrondweiler et Sehronsiß : v. Schras- 

sig. 

Schule: 392. 
Schuttrange [L.] (Sehitteringen, Sehit- 

tringen) : 517, 517 n., 517, 596. 

Mathys de — : 569. 

Schuveleit: v. Schouweiler. 

Seraneis: v. Schrassig. 
Sellier (le): 395. 

Sempo: v. Saint Pol. 

Senningen [L.] (Sennyngen): 392 n., 

568. 
Sentvyt et Senvyt: v. St-Vith. 

Simon : v. Symon. 
Sint Lorentzwiler et Sint Lorentzwylre: 

v. Lorentzweiler. 

Slaback : 12. 
Sleide (la) et la Sleyde: v. Schleiden. 

Soleuvrre [L.] (Solloeieuvre, Solleuvre, 

Souleuvre): 523 n., 524. 

Spanheim : Simon de — : 572 n. 

Spieeze schure, Spitz schure: grange, 

522, 522 n., 524. 

Spielman ou Spylmantz : 517, 517 n. 
Spittelhof |L.) la(grenge a l'ospitaul, 

des spidalez schure, des Spydailtz 

schure): 394, 394 n., 518, 

Spylmantz: v. Spielman. 

Staffel: Ferry de — „573. 
Stein: Syvart van me Steynne, 59. 

Steinmetz’: v. Maisson. 

Steinsel [L.] (Stevnsel, Steynssel, Steins- 

sel): 392, 394, 394, 394 n., 34 n. 

516, 516 n., 517 nm, 517 n,518 n.. 

519, 519 n., 521, 521, 524,524, 569. 

Le vivier de — : 3094, 394 n., 570, 

Steyn (loealite ?): v. Fusier. 

Steynietzer, Heintz: 12, 12. 

Stolpart : 569, 569 n. 

Stromeyer (le): v. Luxembourg. 

Swane, Wilhem, „kamerlinge* du due: 

595. 

Swertfeger, Fryderich : 696. 
Symon, Syimont ou Simon: 517, 517 n. 

521, 925, Thionville [A.] (Theonville) : 

527, 566, 567, 567, 569, 597, 61. 

T.es fosses de — : 567. 

Thirion : 595, 599, 599, 14. 

— , „ehamberlin* du due: 598, 599. 

600, 13, 15. 

Thomas: Maitre — , 

d’ecailles, 599, 

Tilman : 597, 599, 600, 14, 66. {Cf. 

Bech.) 

Treves [P. Rh.] (Trevere, Trevers) : 

526, 526, 572, 16. 

Mesure de — : 522. 

le eouvreur 

Monnaie de — : 526. 

Jacob de — : 572. 

St-Maximin & — : 398 n., 89 n,, 

224 n. 

Trintingen [L.) (Truntingen): 518 n. 

Ulrich: la grange „sus Ulrich“, ou 
Ulrichs schuren, Oilrichs schure, Ul- 

richs scure, 518, 518 n., 523, 525. 

Uttringen: v. Oetrange. 

Vaul Nostre Damme: v. Marienthal. 

Veiane: v. Vianden. 

Ventaige, Ventange: v. Fentange. 

Vianden [L.} (Veiane, Veyanne, Veyane, 

Vyanne). Le comte de — : 572, 572 n. 

Henkin de — : 59%, 13. 

Lie vin de —: 526, 527, 527, 16, 65, 66. 

Viehten [L.]) (Viechten): Heinrich de 

— „568; Jean de — „568 n. 

Vierscheid [P. Rh.] (Veirscheit): Bar- 

tholmes de — , 526 pass., 572, (Of. 

Bartholmes). 

Michel ou Michier de — : 526, 572, 

Vilsstorff, Vilstort et Vilstorfl'; v. Fils- 

dorf. 

Voerde: Peter aen — alias P. van 

dem Forde ou an dem Fordt : 517, 

5317 n. 

Voirwillere: v. Forweiler. 

Vreuwelpade ou 
SIT n., 523. 

Freuwelport : 517, 

Wail, Johan: 569. 

Wailgeback : 568, 568 n. 

Wateir, Johan: 12. Cf, Filsdorf. 

Wathier: 39. 

Wellenstein [L.] (Wellestaul‘: 521, 



525, 568. Wintrange [L.] (Wynttringen, Wint- 

Welterehin ou Welterkin : 59, 59% tringen) : 521, 524, 525, 525. 

Wenceslas, due de Luxembourg, 572n. Wyermulen: v. Wier moullin. 

Wiermoullin, Wyermulen ou Wiger 

mulen, pres de Limpertsberg et Xindelse: v. Schönfels. 
d'’Eich, sous le Baumbusch [L.]: 517, Xchuffler: Sire Hanry — , 600. 

517 n., 523, 568, 597. 
Winant: Sire Nicolas -— „569. Yvoes et Yvoix: v. Ivoix. 

Erratum: 

Page 392, note 2: Ce mot aulz est simplement le pluriel de 

ail et n’a rien à voir avec oleum. 

Geſchichtlicher Rürkblir 
auf die im Großherzogthum Luxemburg bisher erjchienenen 

Zeitungen und Zeitichriften. 

XXXV, 

Öffentlicher Anzeiger. 

Schluß.) 

Unſer Aufſatz in Nr. 2 der „Pémécht“ war bereits erſchienen, als 

uns noch weitere Details über den „Offentlichen Anzeiger“ bekannt 

wurden. Am 25. Januar 1848 erjchien davon die erjte Nummer, unter 

dem Titel: Oeffentlicher Unzeiger. (Probe:Blatt.) Erideint 
wöchentlich zweimal : Dienſtags nnd Freitags. Das Blatt enthielt 4 
Seiten, deren jede in zwei Spalten abgetheilt war. Auf der erften Seite 

finden wir Folgendes: 

An die Lejer. 

In meinem Geſchäfts-Proſpektus vom 18. September v. %. habe 

ich die Herausgabe und unentgeltliche Bertheilung eines „Dffentlichen 

Anzeigers" in Ausficht geftellt, dev nur Annoncen über Handels: und 

Privatſachen enthalten jollte. Die Erfahrung hat mich aber feitdem be- 

Ichrt, daß der Umfang des industriellen Berfehrs unjeres Ländchens 

nicht erheblich genug iſt, um demſelben ausichließlid ein periodiſches 
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Blatt widmen und mithin den dafür erforderlichen Koſtenaufwand be: 

jtreiten zu fünnen. Um diefem Hinderniffe einigermaßen zu begegnen, 

werde ich abwechielnd in den Anzeiger Artifel verjchiedenen Inhaltes auf: 

nehmen, die dem Publikum neben den Bewegungen im imduftriellen und 

Sejchäftsteben noch zur Unterhaltung und müsglichen Belehrung dienen 

jollen. Dahin gehören bejonders: Grzählungen, Anekdoten, Räthiel, 

Märchen, Meijfebeichreibungen, Sitten und Gebräuche fremder Völker, 

Aufjäge über Gejchichte und Geographie, Naturhiſtoriſches, praftiiche Me— 

chanit, Land- und Gartenbau und Viehzucht, Mittheilungen über Handel, 

Gewerbe, Schifffahrt, Eifenbahnen u. j. w. — Die gegenwärtige Num— 

mer habe ich zugleid; als Probe-Blatt beftimmt und im der Hoffnung, 

daß mein WBejtreben beim Publikum, ‘bejonders aber bei demjenigen 

Theile, dem es an Gelegenheit gebricht, ſich durch Zeitungen oder Bücher 

die obigen Kenntniſſe anzueignen) einige Anerkennung finden, und ebenjo 

die Feſtſetzung des möglichit geringen Abonnententspreiies, rechtfertigen 

werde, lade id) zur gefälligen Subfcription ergebenit ein. 

Die Vergrößerung des Formates hängt von dem günjtigen Erfolge 

des Unternehmens ab. Beitellungen nehmen zwar alle Poſtämter an; 

um jedoch denen, die nicht in öftere Verbindungen mit den Briefpoit- 

Beamten kommen, die Beitellung zu erleichtern, habe id) am Ende diejes 

Blattes eimen Subjeriptionszettel beidruden laflen, den man nad) Aus— 

füllung entweder an mid) direkt, oder an das nächſte Poſtamt gelangen 

laſſen wolle. 

Luremburg, den 24. Januar 1848. 

In Bezug auf Abonnementspreis und \njertionspreis finden wir 

Nadhitehendes : Pränumerationspreis für Luxemburg: jährlid 8 Ar.; 

halbjährlich Fr. 4.90; vierteljährli Fr. 2.40; für die beiden legten 

Monate des 1. Quartals Fr. 1,60. — Pränumerationspreis auswärts: 

jährlich 10 Fr.; halbjährlich Fr. 9.90; vierteljährlich Fr. 2.90 ; für die 
beiden legten Monate des 1. Quartals 2 Fr. — Inſertionsgebühren 

pro „Zeile aus Petitichrift oder Raum: 15 Gentimes. — Beitellungen 

und Briefe werden franco erbeten. Abonnemente nehmen alle Poſt— 

ämter an. 

‚Ferner finden wir auf der letzten Zeite, Sp. 2 folgende Notizen: 

Etats civils ericheinen vom Monat Februar ab in jeder Freitagsnummer. 

Marktpreiſe ericheinen im jeder Freitagsnummer. — Fremdenlifte 
ericheint in jeder folgenden Pliunmmer. 

Das Blatt wurde gedrudt in der Bud): und Steindruderei von 

M. Behrens Sohn, in Yuremburg. Als verantwortlicher Redakteur unter: 

zeichnete Gaspard Rodenborn. 
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In deutjcher Sprache gejchrieben, exiftirte oder vielmehr vegitirte 

das 28 Eentimeter lange und 211/, Gentimeter breite Blatt bis Ende März, 

aljo nur zwei Monate lang. Wie es jcheint, war der Titel „Dffent- 

licher Anzeiger“ umgeändert worden in den von „Yuremburger Anzeiger“ ; 
wir finden nämlich in der erjten Nummer des „Luremburger Wort für 

Wahrheit und Recht" vom 23. März; 1848 den folgenden Paſſus: Vom 

ersten April an wird der „Luxemburger Anzeiger” zu erfcheinen aufhören, 

da die neue „Zeitung (d. b. das Luxemburger Wort) für Ankündigungen 

alfer Art in deuticher und franzöfifcher Sprache ihre Spalten öffnet." 

XXXVI. 

Der Grenzbote. 

Vom Jahre 1716 an bis zum Jahre 1837 hatte die Stadt Luxem— 

burg gleihjam das Monopol des Zeitungsweſens in Händen gehabt, da 

während diejer langen Zeit von 121 Jahren in feiner andern Ortichaft 

des Großherzogthums eine Zeitung oder eine Zeitſchrift gedruckt worden 

wäre. Der einfache Grund dieſer Erſcheinung aber beitand darin, daß 

in den Heineren Städten nicht leicht ein Buchdruder hätte fein Leben 

friften können. Nachdem aber im zweiten Wiertel diefes Jahrhunderts der 

früher zu Trier anjäßig gewejene Buchdruder Joſeph Anton Schroell 

jeinen Wohnfig nach Diefirch verlegt und daſelbſt feine Preſſe aufge: 

ichlagen hatte, erhielt auch diefe Stadt 1837 ihre erite Zeitung, von 

welcher bereits früher Rede gewejen ift. "; Gchternach, die dritte Stadt 

des Landes wollte aber nicht allzulange hinter ihrer Schweiterftadt Die- 

firch zurücbleiben und jo follte auch das reizende „Siebenhügel-Städtchen“ 

an der Sauer bald des Glückes (?) theilhaftig werden, jeine eigene Zei— 

tung zu befigen. Diefes Glück erblühte demjelben in der von Profeſſor 

Mathias Hardt herausgegebenen politifchen" Zeitung „der Grenzbote“, 
welcher Name ihr zu Theil wurde, weil jie eben an der Grenze des 

Yuremburger Großberzogthums und des Königreiches Preußen, welche 

beide Länder ja nur durd die Sauerbrüde getrennt find, ericheinen follte, 

Am 6. Dezember 1846 erjchien eine Probenummer der neuen zei: 

tung, unter der Auffchrift: „Prospeetus“. Diejelbe enthielt das nad): 

itebende Progranım : 

„Ob die Gründung eines neuen Blattes für's Großherzogthum ein 

„wirkliches Bedürfniß jei, wollen wir nicht anders als durch das Er— 

„Icheinen des Grenzboten jelbit beantworten ; vielmehr fühlen wir uns 

„gedrungen unjern Mitbürgern die Frage zu jtellen: Hat es bisher in 

1) Bgl. „Ons Hemecht*, 18%, &. 134. 
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„der jo dürftig vertretenen vaterländiſchen Preſſe nicht eine Lücke gegeben, 

„und jehen wir diefelbe nicht mit jedem Tag größer werden? — Die 

„Einfeitigfeit in Beiprechung der Landesfragen ift und bleibt ein Uebel, 

„ſelbſt auch wenn die Tendenz eine oft zu billigende wäre. 

„Die Einſeitigkeit aber iſt es nicht allein, die ein Mangel der Bu: 

„blicität genannt werden muß; auch an Originalität, an ſelbſt erzeugten 

„Produkten war bisher unſere Preſſe arnı, jehr arm. — Sociale und 

„politische Fragen der höchjten Wichtigkeit werden um uns herum vieljeis 

„tg beiprochen und beleuchtet, und, wenn wir uns am fremden Wort 

„nicht mährten, die inländijche Preſſe würde uus darben laffen an der 

„Meittheilung jener günftigen Nahrung, woraus jich die Völker Kräfte 

„augen für die Drangjale oder Kämpfe der Zukunft. — Haben wir 

„eine Zukunft, num jo darf uns nicht fremd bleiben, was fich in ihrem 

„Schoße regt. 

„Dem Lande, jo wie der Regierung, it ſchon oft der Vorwurf der 

„Nachahmung, jogar der Nachäffung franzöfiicher und belgiſcher Inſtitu— 

„tonen gemacht worden. — Wahr ift es; unſere Staatseinrichtungen 

„Tolgen der Tendenz franzöfiicher und belgiicher Gejetgebung, deren 

„Treiere, doch noch lange nicht freien Grundjäge bei uns viel Geltung 

„haben ; allein, was find fie fir die Praris geworden durd) das Bei: 

„miſchen und Einweben jo vieler Beichränfungen des deutjchen Polizei— 

„Staates? — Wir theilen das Loos aller Heinen Staaten ; wir tragen 

„Die Folgen unſerer politifchen Schickſale. — Wir fjcheinen, was wir 

„wicht find, und find in manden Stüden, was wir nicht ſcheinen. — 
„Die Berhältnifie unjeres Staatsverbandes führen diejen Webelftand mit 

„ſich; er bricht die Einheit unferer politiichen Exiſtenz und macht nad) 

„Innen, wie nad) Außen, die Megierung ſchwierig. — Selbjtitändigfeit 

„im den Einrichtungen kann nur dann erreicht werden, wenn die Wolfs- 

„bildung einen eignen Gang, mit Einheit in der Tendenz wird einge: 

„Schlagen haben, und dazu müſſen die Urgane der Oeffentlichkeit das 

„Meifte beitragen. Heterogene Elemente liegen bei uns durcheinander ; 

„Te müſſen aflimilirt oder ausgeſchieden werden. 

„Der feine, demüthige Grenzbote wird feiner Kitelfeit wohl nicht 
„anmaßen, aus eigenen Kräften das Werk zu voltführen ; doch Hand an 

„legen will er und ficht sich nach willkommenen Deithelfern um. — Ein 

„leichtes ift das Werk nicht ; doch cin unmögliches it cs aud wicht. 

„Demnach wird der (Hrenzbote cin Blatt für's Großherzogthum, 

„nicht für eine Dertlichkeit ; allen Rivalitäten fremd, wird er nie behafp- 

„ten, ſein Kirchthurm ſei höher als alle übrigen des Landes; — er 

„wird ein Organ der Deffentlichkeit, nicht für eine, jondern ſür beide 
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„Sprachen; er wird eben jo wenig ein ‚Feind der Megierung, als des 

„Clerus jein; — ganz unabhängig wird er ihnen nicht gegenüber, fon: 

„dern zur Seite Stehen ; er wird beobachten, jehen und hören ; doch auch 

„unverholen jprechen, wo's gilt. 

„Politiſch, wird er ſtch beitreben, auf dem Wege der gejeglichen 

„Entwicdelunig, die größte Summe möglicher ‚Freiheit zu erwerben, und 

„erklärt fich daher für eine freifinnigere Conſtitution, cin ausgedehnteres 

„Wahlſyſtem, Freiheit der Preſſe, Geichwornen-Gerichte, Unabjegbarfeit 

„der Nichter, jo wie jedes nicht politiſchen Weinifterial-Beamten, ferner 

„Tür gejegliche Ordnung über Anstellung und Beförderung, als Meittel 

„gegen jede adınimijtrative Willkür. 

„Social, wird der Greuzbote die echte des Proletariates auf eine 
„angemejjene Exiſtenz und bürgerliche Stellung vertheidigen. Er erfennt 

„daß diefe eher das Rejultat einer paſſenden Volkserziehung, als einer 

nutzloſen, unhaltbaren Gütertheilung jein muß. Jene Woltserziehung 

„ericheint ihm aber unzertrennlich von der Organiſation der Arbeit umd 

„der gejeglich regulirten Produktion, im Gegenjag zur unbejchränften 

„Concurrenz, die das Feine Capital verichlingt und nach und nad) die 

„Leinen Producenten zu Sclaven oder zu Bettlern macht; und für wen 

„it die Gefahr größer als für ein Land, das beinahe nur kleine Pro— 

„Ducenten hat ? 

„Nur das Kigenthum von gewifjer Art und bejtimmten Map 

„nimmt an der GSejeßgebung Theil; darum bietet ſie aud nur diejem 

„Eigenthum Schug, und das Hecht ift oft ım der Wirflichkeit für den- 

„jenigen unerreichbar, der ſich nicht auf die Höhe feines Beſitzes jtellen 

„tan. Auch die Arbeit, die geiftige, wie die fürperliche, ift ein Eigen: 

„thum, und die Nechte und Anfprüche diejes Beſitzes auf gleichen Schuß 

„Des Geſetzes muß beim Wolfe zum Bewußtſein gebradht werden. — 

„Wem ein Geſetz aufgebürdet wird, ift jehr geneigt cs abzuichütteln als 

„eine Laſt; wer es freiwillig über umd auf ſich nimmt, trägt es gern. 

„Das erflärt in vielen Punkten die Sittlichfeit eines Volkes. 

„In Dinficht auf die Juduſtrie haben wir jchon die Hauptfäge auf: 

„geitelit, doch bleibt uns noch eine bedauernswerthe Folge der freien Con: 

„currenz im der kaum gejeglich überwachten Production anzuführen. Welche 

„Hinderniſſe jtehen überhaupt der schlechten Erzeugung und der Berfäl: 

„ſchung der Waare entgegen ? Beinahe feine. Die nicht lebens: oder ge- 

„Tundheitsgefährlichen Erzeugniſſe find unbeauffichtigt. Auf welchem 

„Markte, in welchem Magazine wird nicht verfauft, was nicht ift, wofür 

„cs feilgeboten wird ?_ Der Betrogene tft der Proletarier, der Arne, der 

„von Tag zu Tag jeinen Bedarf kauft und durch die verlodende Wohl: 
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„feilheit Tag für Tag tiefer in's Elend geſtürzt wird. Jede Produktion 

„muß überwacht, die Qualität des Produktes geſetzlich beſtimmt werden 

„mit dem Marimum des Preiſes. Auch dies iſt Sittlichkeit, die den 

„Pfennig und das Leben des Armen ſchützt. Nicht beim Wolfe - allein 

„findet jich die größte \mmoralität. Eine folche it jeder Betrug, wenn 

„ihn auch das Geſetz ungerechter und unbegreiflicher Weife noch nur 

„jelten jtraft, und danın — wie ſchwach?! — 

„Durch Vorangehendes wäre der Handel im Inland ſchon in etwas, 

„woran wir zu tadeln fanden, geregelt. Nach außen gilt uns zwar 

„Freiheit als oberjter Grundſatz; doch wird jie durd) manchen Zwang 

„nod lange Zeit bejchränft bleiben müflen. Dem Boden und dem Klima 

„fünftlic) aufgedrungene Induſtrien, jo wie nen entitchende können nicht 

„plößlic) oder dürfen wicht durch Aufhebung der Zollſchutzwehr dem 

„Grundſatze geopfert werden. Dod wird jeder Yollverein, je größer in 

„einem Umfange, je beifer uns als eine Wohlthat ericheinen. — 

„Den Mderbau, der Laudwirthſchaft werden wir einen großen 
„Theil unjerer Aufmerkjamfeit jchenten. Alle einjchlagenden Erfahrungen 

„und Entdeckungen mittheilen, mit bejonderem Fleiße darnad) jtreben, 

„die Produftions-Berfahren des leiblichen Brodes, der Wiſſenſchaft näher 

„zu dringen, ſomit eine zwecmäßigere Bildung des Yandmanns in's Le— 

„ben zu rufen, werden unſere Ihätigkeit hoch in Anſpruch nehmen. Auch 

„wüuſchten wir wohl das Territorial-Berhältnig zu beiprechen, was auch 

„Ipäter der Fall jein wird; doch es gehört deſſen Regulirung in die 

„zweite Phaſe der geiellichaftlichen Umgejtaltung. 

„In der Erziehnug erfennen wir Freiheit als das Höchſte, wie in 
„alten bürgerlichen Verhältniſſen. Die Freiheit fann aber nur die Be: 

„rolgung eines vationellen Geſetzes fein, und in den Schranfen des all: 

„gemeinen Wohles ihr Dajein finden. Wo alio nad) Meonopolifirung, 

„dem Anfichreißgen einer ‚Freiheit zu Nutzen und Gunſten, es sei der 

„Negierung oder einer Corporation, gerungen wird, die auf ausichliehen: 

„den, despotiichen oder umduldjamen Grundſätzen fußend, die Erziehung 

„und den Unterricht zum Mittel ihrer Beitrebungen machen wollte, da 

„chen wir Lieber die Freiheit geopfert, als das Wohl, welches leider zu 

„zeiten auch mit Zwang erhalten oder befördert werden muß. — Der 

„Grenzbote erfennt darin einen großen Mangel und Mißgriff, daß der 

„Unterricht noch nicht zu einer durchweg selbititändiichen Adminiſtration, 

„Wie z. B. die Juſtiz, erhoben ift, nicht ausſchließlich unter der Leitung 

„von Männern des ‚Faches fteht und Sitz md Stimme im Staatsrath 

„bat: daR derjelbe noch fortan als Annere zu irgend einem materiellen 

„Verwaltungszweige behandelt, in jeiner Wichtigkeit unbegriffen, in jeinem 

„Werthe herabgejegt durch Ziffern und jtatiftiiche Tabellen adminiftrirt 

„wird, 



Hy, A 

„Noch ganz bejonders wird die Mangelhaftigfeit unſeres Schulwe— 

„weſens ein Gegenſtand unferer größten Aufmerkſamkeit fein. 

„Religiös gilt uns die vollfommenjte Toleranz als oberfter Grund- 

„laß. Die religiöje Weberzeugung it ein heiliger, unantaitbarer Schatz. 

„ie darf fie ihrer Demuth entblößt, sich in die Schranfen der Welt: 

„kämpfe wagen, ohne bitter verhöhnt und fürchterlich geitraft zu werden. 

„Als eine jolche wird unser Blatt fie entweder zu heiligen oder zu züch— 

„tigen wiſſen. 

„Was den Charakter der Führung des Grenzboten betrifft, wird er 

„Gorrejpondenzen in beiden Sprachen aufnehmen ; die Grundlage des 

„Blattes wird jedoch deutſch ſein. — Jede von ihrem Einſender wicht 

„unterſchriebene Mittheilung wird unberückſichtigt bleiben. — Perſönlich— 

„keiten werden ſtreng vermieden, doch wird jedenfalls Lob oder Tadel 

„die Thatſachen treffen können. — Die Spalten füllende Polemik, das 

„willkommene tägliche Brod ſo mancher Blätter, wird unſern Leſern nur 

„höchſt ſelten aufgetiſcht. Es wird nur der Fall ſein können, wenn die 

„Streitfrage, ernſt und würdig behandelt, den Grundſätzen und dem 

„Wohle gilt, nicht aber perſönliche Abſichten bemäntelt. 

„Eine Ueberjicht der Weltlage wird in Uebereinjtimmung init unferen 

„Anfichten umd oben ausgeiprochenen Grundſätzen in gedrängter Dar- 

„Stellung unjere Leſer in Kenntniß der wichtigften politiichen Ereigniffe 

„legen. 

„Alle officiellen Acten-Stücde der Landesregierung und der bejonde- 
„ren Verwaltungen werden in zeitgemäßer Schnelligkeit mitgetheilt. 

„Eine Berfonal-Chronif des Landes: Ernennungen, Beförderungen, 
„Verſetzungen, Todesfälle und Necrologien enthaltend, wird fortlaufend 

„ihre Stelle finden. 

„Das Feuilleton wird feine lächerlich-großartigen Proportionen an: 

„nehmen ; es joll aber darum als ein Panorama von Mleinigfeiten nicht 

„weniger anfprechen und befriedigen. 

„Der Anzeige-Bazar wird feine Räume billig vermierhen. 

„Vom erjten Januar 1847 ab wird der Grenzbote wöchentlich 

„zweimal: Montags und Freitags erjcheinen. — Geneigte Beftellungen 
„erbittet jich die Hedaktion vor Ende des Monats Dezember.“ 

(Fortiegung folgt.) M. Blum. 
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Rezenſionen. 

Die Kreuzigung Chriſti im der bildenden Kunſt. Eine ifonogra- 
phiſche und Eunfthiftorifche Studie von MWihael Engels. Luxemburg. 

Drud der St. Baulus-Gejellichaft. 1899. Preis 8 Mark. 

Ilonographiſche Monographien, in der Art der PBorliegenden, fiellen an ihren 

Berfaffer überaus große Anforderungen ; fie fordern nicht nur ein veiches Wiflen, der 

Autor muß ja alle Hanptdaritellungen fernen, fondern fie verlangen auch von ihm 

ein geübtes, feines Urtheil, das ihm befähigt, aus dem überr’ichen Stoffe, das Cha: 

vafteriftiiche auszubeben und fo, troß der in der Natur der Sache liegenden Beſchrän— 

fung, ein richtiges Bild des Ganzen zu geben, Herr Engels bat ſchon durch feine 

frühere Arbeit: „Die Darftellung der Geftalten Gottes des Baters, der 

getreuen und gefallenen Engel in der Malerei" bewieſen wie fehr obige 

Erforderniffe ihm eignen. Die gegenwärtige Arbeit, weldye die natürliche Fortſetzung 

der erfteren bildet, rechtfertigt mehr noch wie die vorige, die belobigende Anerkennung, 

welche erftere gefunden. 

Als Einleitung gibt der Berfaffer eine Studie über den Chriftus- Typus, wie 

ihn die Kunſt gefchaffen. Die beigegebenen Zeichnungen zeigen wie, in den einzelnen 

Fahrhunderten, diefe Idee aufgefaßt wurde, und auch für den Laien in der Kunſt 

liegt das Unterfcheidende in der Auffaſſung Mar zu Tage. Die Reihe diefer gutgewähl— 

ten Beifpiele fchließt mit dem herrlichen Chriftustopfe aus der Wörishofer Kreuzigungs: 

gruppe, den der Berfaffer, wohl mit Abficht, an den Schluß feines Wertes fett. Diefe 

Studie über den Chriſtus-Typus ift aber wicht mur eine mütliche Beigabe, fondern fie 

bildet eine nothiwendige Ergänzung des eigentlichen Themas, denn bei dem durd das 

Format (fein Quart) gezogenen Größenverhältmiß der Bilder, mußte in den Dar: 

ftellungen der Kreuzigung die Wiedergabe des Gelichtsausdrudes vor den andern Mo— 

menten nothwendig zurücdtreten, und fo ergänzen fid) die beiden Studien gegenfeitig 

auf eine glüdliche Art und Weife. 

Das von der Studie über den Chriftus-Typus Gefagte, gilt auch ganz von der 

Behandlung des Hauptvorwurfes unferes Werfes, von der Darftellung der Kreuzigung. 

Butgewählte Beiipiele von Kruzifiren, von Standfreuzen und von eigentlichen Bildern 

der Kreuzigung aus allen Jahrhunderten werden uns der Reihe nad) vorgeführt und 

der begleitende Tert gibt zugleich eine gute Anleitung zur Würdigung eines Kımfte 

werfes, Dan fehe nur die Bemerlungen und die Bilder Munkacſy's und v. Geb- 

hardt's. 

Befriedigt das Werk des Herrn Eugels den Kunſtkenner ſowohl wie den Yaien in 

hohem Maße, fo haben wir Luxemburger doppelt Urſache uns dieies Wertes eines Lu— 

remburgers zu freuen, denn auch der Bilderfchhmud entſtammt einer Luxemburger An— 

ftalt, 8 find Lichtdrude der „Quremburger graphiſchen Anftalt“ welde den 

beiten Erzeugniiien des Auslandes in Nichts nachitehen, und Yuremburger Substriben: 

ten ermöglichten die Herftellung eines ſolchen Wertes in ſolch pradhtvoller Ausſtattung. 

Wohl ein Ichöner Beweis wie entwidelt bei uns it der Sinn für das Schönfte und 

Erhabenfte in Kunſt und Religion. 

Jules Keiffer. Decouvertes archeologiques faites dans le Grand- 
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Ya 

Duche de Luxembourg de 1845 a 1893. 3° fascicule. ‘Revue 
archeologique, Paris 1899, I p. 128—141). 

Nous ne saurions mienx Aappröcier le travail de Mr le professeur Jules 
Keiffer qu’en reproduisant le jugement port& par lea Archives belges, des deux 

premiers faseieules: „C'est lo resume trös bien fait, d’apres un plan syste- 

matique des deeouvertes faites dans le Grand-Duehe pendant un demi-sicele 

et deerites dans les Publieations de la seetion historique de I’Institut royal 

Grand-Dueal. L'auteur s’est conform& aux divisions &tablies dans l’exeellente 
table sommaire de ee reeueil, dressee par Mr C. de Muyser*. (Archines 

Beiges parraissant sous la direetion de G. Kurth. 1899 p. 17.) 

Ce 3° faseieule est entierement consacre A Dalheim et aux fouilles y 

faites. La lecture da resume de ces fouilles suggere fore&ment la question: 
Vu qu'on n'a fouille, il y a qnarante ans, qu’une minime partie du terrain du 

camp, vu que des fouilles faites depuis lors pour le eompte de partieuliers 

ont prouve à l'eridence que cette mine en trösors arch@ologiques est loin 
d’&tre epuise, comment se fait-Ül que la section historique, malgre les 
grands moyens mis d sa dispositim par un gourernement £elaire, ne 

songe quere d reprendre ces fouilles ? J. Grob, 

Litterariſche Hovitäten. 

Briefe des Hochw. Herrn P. Joſ. Thuet, weiland Superior des Miſſionshauſes 

der Weißen Bäter in Marienthal (Merich, Großh. Yurbg.) mit dem 

Bildnis des verdienjtvollen Miffionärs. Yuremburg. St Panlus-Geſell— 

ichaft. 1899. 

Mgr. Dr. Fallize Joh. Bapt. Ol. Faste-Hyrdebreven for 1899. (Faſten— 

hirtenbrief für 1889. [Ueber die Gebete der Kirche). Krigtiania Tryk- 

keri St. Olaf. (1899). 

Dr. Keiffer Jules. Decouvertes archéologiques faites dans le Grand-Duch® 
de Luxembourg de 1845 à 1893. 3° fascieule. (Revue archöolo- 
gique, Paris 1899, I p. 128— 141.) 

Kellen Tony. Arel, eine deutihe Stadt in Belgien. Sonder-Abdrud aus Band 

LXXV, Nr. 2 und 3 des „Globus“. Illuſtrierte Zeitichrift für vän— 

der: und Völferfunde. Braunichweig. 189%, 

Dr. Kirsch J. P. Les acelamations des #pitaphes chrötiennes de l’anti- 
quite et les prieres liturgiques pour les defunts. (Extrait du 

„Compte-Rendu du quatricme Congrös seientifique international 

des Catholiques tenu a Fribourg (Suisse) du 16 ou 20 aoüt 

1897. Fribourg (Suisse) Imprimerie et librairie de l’Oeurre de 
Saint-Paul. 1898. 

Idem. #ede beim Antritt des Rektorats der Univerfität Freiburg, Schweiz, ge 

halten am 15. November 1898 über die chriftlihe Epigraphik und 
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ihre Bedeutung für die kirchengeſchichtliche Forſchung. Freiburg, (Schweiz), 

Buchdr. des Wertes vom 5. Paulus, 1898, 

Idem. Die Rüdfehr der Päpfte Urban V. und Gregor XI. von Avignon nad) 

Rom. Auszüge aus den Kameralregiftern des Batitanischen Archivs. 

(Band VI der „Quellen und Forſchungen aus dem Gebiete der Ge- 

ſchichte In Berbindung mit ihrem biftorifchen Inſtitut in Rom, ber- 

ausgegeben von der Görres-Gefellichait”). Paderborn. Ferd. Schöningh. 
MDCCCXCVIII (1898). 

Myr. Koppes Juh. Jos. Faftenshirtenfchreiben für das Jahr 1899. (leber 

das fünfte Gebot Gottes und namentlih die Trunkſucht.) Yuremburg. 

St. Paul.Geſ, 1899. 

Vannerus Jules. Cinq lettres inddites de Juste Lipse. Bruxelles. Alfr. 
Vromant et Cie 1899. 

Das Bollswohl, Organ des Yuremburger Vereins gegen den Altoholismus. 

1. Jahrgang, Nr. 1 

Mittheilung. 

Die unuächſte Generalverfammlung findet Hatt am 
13. April, um 2 Uhr Yadmittags, im Gefellen- 
hanfe zu Iuremburg. 

Tagesordnung: 

1. Verlggung resp. Approbation des Situngsprotofolis vom 15, 

Dezember 1898. 

2. Nechnungsablage pro 1898 und Anfitellung des Büdgets pro 

1899, 

3. Revifion der Rechnung. 

4. Aufnahme neuer Mitglieder. 

9. Berjchiedene Mittheilungen. 

Luremburg. — Drud von P. Worre-Mertens. 

* 
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Ons Religio'n. 
Bre'f vun enger Mamm un hire Pi'r 

zu Pareis, 

opgesät vum Charel Müllendorff. 

(gutgehalen vum Herr Beschof). 

VII. Bre'f. 

De Glaf ann d’Wessenschaft. 

(1. Dei.) 

. E groüssen D&l vun de Gele!’rten 

Hut t'Kirech ann hir Le’’r veru®cht. 

No hirem Göscht wols du déeh richten, 

Ann hätts de Glaf bal ofgelurgt. 



— — 

2* *⸗ 

6. 

8. 

10. 

11, 

. Dät hu®t mir wei gedo'n, ann traureg 
Wor &ech am Hierz bis an de Grond. 

Ech hu weiss Leit zu Rot gezuen, 
A schreiwen dir wät ech hu font. 

De Glaf kent net vun de Gele’’rten, 

Ma vun dem Herr, den alles kemnt, 

A weiss a glöcklech de Stode!’rten, 

Den zu dem Licht seng Ae wennt! 

. Ma dät as d’Ongleck vun dé n Herren : 

Hirt Wesse schleit en an de Kapp, 
Ann de! net welle we! si denken, 

Gott selwer, hun se dann um Napp. 

Duerfir och d’Menong bei de Leiden, 
Wann e Stodent geif mei gele’rt, 

Da wär e net allzeit me! welleg, 

Ma gu®r net séêle me! verke”’rt. 

Wei Jesus d’Jude kom bele*"ren, 

Wi® wor sei Feind? Veleicht de! Kleng ? 
Ne, ma de! Herre Schreftzele!’rten ; 

Fir si wor ‚Jesus ze gemöeng. 

. Net domm, ma gude Wellens woren 
De! Kleng, dei Jesus ugehe!rt ; 

De! aner woren opgeblösen, 
Stackblann, ann duerfir irrgefe’rt. 

A fir de! Kleng wor Jesus dankbar 

Geint Gott, geint sein ann onse Papp ; 

Zur Strof loss hien d’Gele’rte läfen, 

A folgen hirem tock’ge Kapp. — 

Mer set: et sin dei hal’f Gele’’rten, 
Dei grad dei schlemmst vun alle sin; 

Aus hinne gin oft beiss Verfe!’rer : 

Et höscht also" op s’u°cht ze gin. 

Et wor gewess esoW en Topert, 
D& vun der Freihet dir geschwät, 

A sot, se geng fir all dei flöten, 

Dei bleiwen an dem Kirchepät. 

Nu los möch dir emol erkle’ren, 

Wei mei Verstand dät opgefässt ; 
Wel geifs du dät wei &ch verstoen 

Kös geif de Glaf dir da verhässt. 
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13 ” 

14. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

12. 

. Et gelt fir d’Wessen a fir d’Glöwen: 

Kuck! Denken dät as d’Wotrecht sichen, 

Bis & muss so'n: ech hun se font! 

Geseit &n s’ower vir séch stoen, 

Se dann nach sichen hu®t k& Grond. 

Den emol kloer hu®t gerächent, 

Dass siwen wein’ger ve'r sin dreı, 

Ze denken dät kent fenef machen, 

Duerzou as de! gewess net frdı. 

Wann &ch an öngem Besch, wo" Gri®f sin, 

Eng Flächt wel denken uni Bem, 

Ann we! op enger Flächt wel läfen, 

Da sin &ch bal am Gru*f dohem. 

D’'Gewesshöt as dem Gêtseht seng Ro". 
Ann nemme wo" den Zweiwel Recht hu®t, 

As d’Dir fir t'Freihèt nach ne zou. 

Wann t’Stierekiker Neies fannen, 

Da glôwwen &ch trotz mengen A’n. 
Ann t’Freihöt aneschter ze denken 

Dei päken éch da roVeg an. 

Mat hive klo’ren Instrumenten 
Gesin si vil, wät mir entgöt, ” 

A so'n se mir, so" wären t’Stieren, 

Ze glöwe sen &ch da beröt. 

Ann dem soll ech net giere glewen, 
Den alles durch an durch gesäit, 
Den alles kann ann alles feiert, 

A gider Uert, zu gider Zeit? — 

Un enger Br&ck wor e Gelänner. 
Do sot de Geck : Ech gin eleng; 
Ma we! e platsch am Wasser zabbelt, 
Do wor sei freien Ho“ffert kleng. 

'So" as de Glaf och e Gelänner, 
Un dät dem Mensch sei Göscht séch hält; 

Ann de sei We eleng welt goen, 
Darf sech net wonnern, wann e fällt. 

Ech wöss, dass &ch vu Gott erschäffen, 

Aun dass hi® get meng eiweg Ro"; 
A fir de! Rot mer ze verdengen, 

Muss ech trei gléwen emmerzo". 



22. E feiert m&ch durch t’heleg Kirech, 

Mat hirer Kräft ann hirem Licht. 

Ann ch se glöcklech hir ze glöwen ; 

No hirem Würt meng Seil sech richt. 

2°. Ech wel net frei me! sen ze denken, 

Ech kent vum Äf den Ufank hun, 

A wann ech leien an dem Buedem, 

Da wär d’ganz Säch mat mir gedun. 

24. Ech sen net frei geint t'Kirſeh ze streiden, 

A frech der Mamm ze mächen t' Lètz, 

Ze denken et geif besser Ween, 
Wei hirt ganz weisst a licht Gesetz. — 

Thiofrids Keben des heiligen Millibrord 
aus dem Lateiniſchen überfegt. 

(Fortjeßung.) 

. XI. 

Nachdem Wiltibrord dieje beichwerliche Neife zu Waller und zu 

Lande vollendet hatte, fchrte er wieder bei feiner jungen Pflanzung ein, 

wo zu jeinem Empfange aller Herzen ihm freudig entgegenjchlugen. 

Seiner wachſamſten Sorge Ziel war nun, die Beete feines geiftlichen 
- Gartens reichlicher noch als bisher zu bewäffern und zu nod) gedeihli- 

cheren Wachstum zu fördern; gepflanzt ‚an den Waffern der Erqui— 

dung‘ (Ps. 22. 2), follten fie herrliche Sproffen treiben und, der 

Gnade Sonnenlicht empfangend von oben, jollten fie glänzend erjtrahlen 

im ÖSternenheer der Kirche. Von jeinem bichöflichen Lehrjtuhle aus 

‚brachte der Hausvater‘, wie es im Gleichnis vom Himmelreich heißt, 

‚Neues und Altes aus jeinem Schage hervor‘. Mit feiner Lehre vollen 

Strömen (Ps. 64. 11) wie mit des Paradiejes Flüffen bewälferte und 

befruchtete er das ganze Land in der Nähe, ja das gejamte dreiteilige 

Gallien. 

Während jo Tag für Tag der freigebige Haushalter Ehrifti den 

Untergebenen jeines Herrn die Spetie des Evangeliums reidjlid) ſpendete, 

während die Menge der Gläubigen täglich wuchs und zunahm in Gott 

(Eol. 2. 19), da gab es viele reich Begüterte aus den vornchmiten Krei— 

jen, welche, von der Milde des göttlihen Gnadenzuges bewogen, ihm 



durch gültige Schenfung und Verwilligung ausgedehnte Erbgüter über: 

trugen. So hat der von erhabenitem Geſchlechte ftammende Herzog 

Pippin unter Zuftimmung feiner gleich edel geborenen Gattin Pleftrude 

am 13. Mai, im zwölften Jahre der Negierung des erlauchten Königs 

Ehildebert ’) ihm die ungeteilte Hälfte des Gutes Echternach gejchentt ; 

Bippin ſelbſt hatte dieſen Anteil von Theodardus, dem Sohne des edlen 

Derzogs Theotharius, übernommen. Irmina, Tochter des Königs Dago- 

bert, hatte Willibrord am 1. Dezember 2) die andre durch Erbichaft 

ihr zugefalfene Hälfte mit allen dazu gehörigen und anliegenden Gütern 

geichentt, jowie das Gut Berg im BZiülpichergau.®) Derjelbe freigebige 

Fürſt übergab ihm durch handjchriftliche Urkunde am 2. März, im vier: 

ten fahre der Regierung des Königs Dugobert, % das Dorf Süſtern 

im Maasgau, jo genannt nad) dem daran vorbeifließenden Bade Sü— 

itern ; die edle Pleftrude hatte in flug überlegender Sorgjamfeit die 

Villa von freien Befigern für Geld abgefauft. Da dem einjichtsvollen 

Miffionar die Lage diejer beiden Ortſchaften reizend jchien und für die 

Ziele des mönchiichen Lebens vorzüglich geeignet und pafjend, jo baute 

er auf den ſchon gelegten Fundamenten zu Edternah und Süſtern je 

eine Abtei auf und ‚jammelte darin eine Heerde dem Herrn, fie zu füh- 

ren auf die befte Weide auf den hohen Bergen Israels“ (Ezech. 34. 14). 

Der Hausmeier Karl Martell, ewigen Andentens, Sohn des ge: 
nannten Herzogs Pippin und Großvater Karls des Großen, ſchenkte 

ihm dur eine am 12. Mai zu Trier ausgeftellte Urkunde 5) das unge: 

teilte, Adricheim benannte Gut, gelegen im SKennemerland in Friesland, 

am Fluſſe Belzen, zur Weſtſeite von der Nordjee bejpült ; durch föniglichen 

Beitätigungsbrief ließ er die Schenkung befräftigen. 

Desgleichen übertrug ihm Rohingus, welcher durch Grundbefik und 

Einfluß hervorragte, durch geſetzmäßige, rechtskräftige Urkunde eine Kirche 

im Kaftell Antwerpen, gelegen im Ryengan an der Schelde, mit den 

dazu gehörigen Dörfern, jowie ein Drittel des Scheldezolles an dem- 

jelben Kaftell, welches heute eine Martgrafichaft des Reiches ift. Außer: 

dem übergaben ihm angejehene und freigebige Männer einzelne wertvolle 

Befigungen: der Klerifer Heribald eine im Marjumgaue an der Min: 
dung der Maas gelegene Kirche (oder Drtichaft) mit allen dazu geh: 

1) 706 ; Ehildebert III. regierte 695 — 711. 

2) Gemeint ift die Urkunde vom 1. Dezember 698, durch welde die Übergabe der 
am 1. November deffelben Jahres gemachten Schenkung vollzogen ward. 

3) Urkunde vom 1. Juli 699. 

4) Die Urkunde ift datiert vom 2. März 714 ; Dagobert III, Sohn Ehilderichs IIL., 

war König des Frankenreiches 711710. 

5) Die Urkunde fcheint verloren zu fein (Mon. Germ.). Unter $ennemerland it 

die Gegend von Altmar in Nordholland zu verftchen, wo eim adliges Geſchlecht von 

Adriheim in der Geſchichte des M. A. vorlommt (Moreri). 
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renden Gütern; Angibald gab ihm!) die Ortichaft Waterloe (Walre) 

am Fluſſe Dommele in Torandrien; Engilbert übertrug ihm den ihm 
zugefalfenen Anteil an dem Ereslohe genannten Dorfe ſowie das Gut 

Alphen ?) umgeteilt; dann erhielt er von Ansbald die Ortſchaft Dijen 
jowie deffen ganzen Befiganteil zu Dodenjcheit; von Thitbald befam er 

die ungeteilte Kirche (Ortichaft) Mülheim ?) mit anftoßenden Liegenſchaf— 

ten ; vom Grafen Ebroin die wertvollen Befigungen im Orte Riner, 

und in Meylingen *) eine Kirche mit ihren ungeteilten Gütern ; von dem 

verehrungswürdigen Wachardus fieben Häuſer und ein halbes jowie eine 

Mühle zu Irrel an der Prüm; außerdem erhielt er mehrere andere 

Schenkungen, weldye ich wegen der fremdflingenden PBerfonen- und Orts- 

namen abfichtlich übergehe. 

Nun aber fteht es ſonnenklar feit, daß auf der Welt niemand fich 

und jeine Nachfommen feines Familienerbes entäußern und einen von 

den entlegenjten Ufern des Dceans herzugewanderten Fremden freigebig 

beſchenken würde, wenn er nicht, durch eigene Erfahrung überzeugt, daß 

eine hervorragende Zeichen: und Wunderkraft dieſen Wanderer beglau- 

bigt, die Hoffnung hegte, durch die Verdienſte diejes heiligen Mannes 
einst zu erlangen ‚ein unvergängliches, unbefledtes und unverwelkliches 

Erbe, weldyes im Himmel aufbewahrt wird‘ (1. Betr. 1. 4). 

Alle ihm vermachten Schenkungen verteilte Willibrord durch weije 

Verfügung teils an feinen Bilchofsfig Utrecht, teils an die Abtei Ech— 

ternach, zu welcher feine heilige Seele durch cinen Vorzug jeiner Liebe 

ſich beſonders Hingezogen fühlte, da er nämlich kraft des Geiftes der 

Weisjagung vorausiwußte, daß er dort ‚zur Zeit der Wiederherftellung 
aller Dinge (Act. 3. 21) ‚auf den Schall der legten Poſaune von der 

Verweslichkeit auferftehen foll zur Unvermweslichkeit und ftatt der Sterb- 

lichkeit anziehen die Unsterblichkeit‘ (1. Cor. 15. 52). 

Er entiprady der Aufforderung des Pialmiften: „An allen Orten 

jeiner Derrichaft lobe, meine Seele, den Herrn!" Die freiwilligen Ga: 

ben, welche ihm großmütige Schenfgeber für die Gezelte Gottes, für 

deren Dienft, Zier und Opfer anboten, verwandte er dazu, um überall, 

wo es ihm erlaubt und paſſend fchien, für den gemeinjchaftlichen Got: 

1) Urkunde von 704. 

2) Alphen in Toxandrien; Urf. von 709. Torandrien hieß das (Gebiet zwischen 

dem alten Lauf der Maas (vor der Überſchwemmung von 1421) im Norden md der 
Scyelde im Welten, ungefähr die heutige Campine, teils zur jegigen bolländiichen Pro— 

vinz Nordbrabant, teils zur Provinz Antwerpen gebörig. Die Torandri waren ein 

germanifcher Stamm, welder nach dev Vernichtung der Eburonen durch Gäfar in Bel: 

gien eimwanderte ; ihre Spradje war ein deutfcher Dialeft. Der obengenannte Ryengau 

war ein Zeil von Torandrien (Piot, les pagi de la Belgique, p. 69). 
3) Mülheim am Rhein unterhalb Deus. 

4) Miylingen in Holland an der deutichen Grenze. 
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tesdienjt der Gläubigen Gebäude zu errichten, welche er zu Kirchen 

weihte ; dann weihte und bejtellte er für diejelben kirchliche Vorſteher, 

damit jo das durch göttliche Vorherbeftimmung zum Leben auserwählte 

Bolf Ort und Gelegenheit zur Hand hätte, um zu jeder Zeit das Ge- 

heimmis der Taufe, die erquidende Speiſe der Heilsbotſchaft, das Heil- 

mittel der Buße ſich reichen zu laſſen und die Sagungen der Kirchen: 

zucht zu erlernen. 

Es fam darauf das Jahr 714, wo die Sonne von ganz Gallien 

und Germanien verblich, wo nämlich der Herzog Bippin, unfterblichen 

Andenfens, der Natur den Tribut zollte. Won jeinem Hinſcheiden gilt, 

was Juſtin von Wlerander dem Großen jagt, den der Tod in ber 

Blüte des Alters und auf der Höhe feines Siegesruhmes ereilte: „Er 

hinterließ große Trauer bei allen Wölkerichaften, die ihm untergeben 

waren". Doc, wie Jeſus Sirad) jo weile jagt, ‚er jtarb, als wäre er 

nicht gejtorben, denn er hat jein Ebenbild hinterlaffen’ in jeinem Sohne 

Karl, Verwalter und ‚Verfechter des Hauſes wider feine Feinde, ein 

dankbarer Bergelter für feine Freunde‘ (Eceli. 30. 6), fundig „De— 

mutsvoller zu jchonen und niederzufämpfen die Trogigen‘ (Virg. Aen. 

6. 853), welcher, wie e8 von Judas dem Machabäer heißt, „ich den 

Harniſch anthat wie ein Held und ſich umgiürtete mit feinen Kriegs— 

waffen, gleich ward einem Löwen in feinen Thaten, glei) einem jungen 

Löwen, der uad Beute brüfft‘, die feindlichen Schlachtreihen verfolgte. 

‚Er erweiterte den Ruhm jeines Volkes und ward der Schirm des La— 

gers mit feinem Schwerte ; aus Schreden vor ihm flohen jeine Feinde, 

und die Nettung gelang im jeiner Hand; er machte fid) einen Namen 

bis ans Ende der Erde und fein Andenfen bleibt ewig im Segen‘ 

(1. Mae. 3. 3—9). Im dritten Jahre nad) dem Tode jeines Vaters 

führte er das Schwert gegen den Frieſenkönig Natbod, den alten Feind 

feines Vaters, umd befiegte ihn im einer glänzenden, aber blutigen 

Schlacht. Dann jegelte er mit einer Flotte hinaus ins offene Meer und 

landete an der Küfte von Friesland, um den heidniichen Derzog Poppo 

anzugreifen, der jenes widerjpenftige Volk aufs neue zum Kampfe 

führte. Poppo fiel, und mit ihm wurden feine gejamten chriftenfeind- 

lihen Scharen vernichtet. Darauf zeritörte und verbrannte Karl die 

heidniſchen Tempel der riefen, zertrümmerte ihre Götzenbilder und 

brachte endlid) das gedemütigte Friesland unter die Derrichaft der 

Franken. 

XIII. 

Der ſeeleneifrige Biſchof, in welchem der hl. Geiſt ſeine Wohnung 

genommen, ſah ſofort ein, daß die Waffenerfolge Karl Martells ihm 

nunmehr die Thüre weit geöffnet hatten, um das Frieſenvolk, das ja 
2* 
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feine Diözeje umfaßte, nun aud) durch das zweifchneidige Schwert des 

Geiſtes zu umterwerfen, nachdem cs dem eijernen Kriegsjchwerte unter 

legen war. Er nahm jid) das Geficht zur Lehre, in welchen Petrus, 

der Schlüffelträger des himmlischen Hofes, bekanntlich einst jchaute, wie 

ein Behältnis gleich einem viereckigen linnenen Quche, ein wunderbares 

Sinnbild der Evangelien und der über den vierteiligen Erdfreis zer: 
jtreuten Gläubigen, vom Himmel herabgelajien wurde, worauf die 

Stimme Gottes an ihn erging: ‚Schlachte und if.“ So trug er denn 

fein Bedenken, mit apoftoliichem Eifer jene Heiden als Opfer für den 

Herrn zu beftimmen, die Unreinheit der Blntjchuld, der Sünde, von 

ihnen wegzunehmen nnd auf den jühnenden Leib Ehrifti zu übertragen. 

Wie ‚ein Adler erhebt er jich und bauet fein Neſt in der Höh” des 

himmlischen Lebens ; ‚auf Felſen bleibet er und weilet auf jähen Spiten, * 

und auf unzugänglichen Klippen‘, umter den Heerſcharen der Engel, 

weilet er in Betrachtung ; von da ſpähet er nach Speiie, und wo er 

ein Aas erblidt‘, ein Volk nämlich erftarrt im Tode des Unglaubens, 

dort fliegt er hin (Job, 39, 2730). Schon längit hatte er ſich dar: 

nad) gejehnt; aber da ‚allem, was unter dem Himmel ift, feine Zeit ge: 

ſetzt iſt, fo konnte jein Wunſch erft in der von Gott vorherbejtimmten 

Zeit in Erfüllung gehen: nun durfte er mit allem Fleiß das Innere 

des Unglaubensaafes mit der Predigt ſcharfem Schnabel auffuchen und 

verarbeiten, dann durch Umwandlung aus der Ungerechtigkeit des Götzen— 

dienftes in die Unschuld des Glaubens es in jeine eigenen Glieder um: 

jegen und einfügen. Selbjt überftrahlt vom Glanze des wahren, unbe: 

jchränften Lichtes des hl. Geiftes, geftattete er nicht, daß auch nur ein 

Ort feiner Provinz dur die Finsternis des Jrrtums und der Unwiſſen— 

heit verdumfelt bliebe wie bisher, jondern er ließ die Leuchte des katho— 

liſchen Glaubens in alle Teile jenes von den Scatten des Todes be: 

deckten Landes heil ausftrahlen. 

Die engen Grenzen des Frieſenlandes überfchreitend, ſuchte er 

weithin die Wohnjige der Nachbarſtämme auf, jtets in der Abficht, dem 

in der Finſternis jchmachtenden Heidentum die Gaben des Tröjters, des 

hl. Geiftes, des ewigen göttlichen Abglanzes, durch Spendung der Heils- 

mittel einzugießen. So landete er and) auf der Walcern benannten 

Inſel, welche vom Scheldefluß und von einem Arm des britanniichen 

Meeres umjpült wird. Bis dahin hatten die Bewohner dem Teufel ge- 

opfert, nicht Gott, dem Schöpfer und Herrn jeder Greatur. Da er dort 

den Samen des Wortes ausjtreute, und fraft der vorauseilenden gött: 

lichen Güte die Saat reichlich emporwuchs, betrat er eines Tages einen 

auf der Meeresküſte gelegenen Gößentempel, wo man ein Standbild, 

das ein althergebrachter Wahn geichaffen hatte, durch abgöttiichen Dienft 

verehrte. Der Anblid ſchmerzte ihn bis im die Tiefe der Seele, und 
I" u 
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„ſein Inneres erbebte (1. Mac. 2. 24), wie es von Meathathias, dem 

Vater der Machabäer heißt. Sich erinnernd an den Ausſpruch des Pjal- 

miften ‚der Eifer für dein Haus verzehrt mich‘ (Pi. 68.10), jeinem 

Geiſte vorhaltend den rächenden Spieh des Phinees (Num. 25.7), die 

Strenge des Elias gegen die Baalspriefter (3. Kön. 18.36), ſchlug er den 

greuelhaften Götzen in Stücde wie einſt Mojes das gegoffene Kalb ; dann 

‚richtete er den Stein zu einen Zeichen auf und goß darauf das Ol 

der Weihe. Ohne Furcht vor dem heidniichen Tempelhüter, welcher Zeuge 

des BVorganges war, jondern ftandhaft fein Vorhaben durchjegend, trat 

er an den Altar, um das Heilsopfer zum erften Male an Ddiejer nun— 

mehr geweihten Stätte darzubringen. 

Dod der ruchloſe Tempelwächter, von Zornesglut entbranmnt, wollte 

jeinen Gögen rächen. Schon gleih zu Anfang pochte jein Her; vor 

Aufregung, er zitterte am ganzen Körper, jeine Zunge war gehemmt, 

jein Gejicht erglühte, feine Augen roliten wild, einem Beſeſſenen gleich. 

Plöglid) bligt das Schwert in der erhobenen Nechten, welche mit aller 

Kraft zum Schlag ausholt ; es ſauſt hernieder und trifft mit ſchwerem, 

tötlihem Streiche das ehrwürdige Haupt des heiligen Biſchofs. Ohne Fehl 

hätte er den nad) der Palme des Martyriums jich jehnenden Glaubens— 

boten zum trimmphierenden Blutzeugen gemacht, wenn nicht eine Fügung 

der göttlichen Vorſehung den Heiligen umverlegt und unverſehrt bewahrt 

hätte ‚für die Erbauung des Leibes Ehrifti‘ (Eph. 4.12), unjerer Mutter 

der Kirche, und zum Wachstum und zur Förderung (Phil. 1.25) der 

Dausgenofjen des Herrn (Marc. 24.45). Ein Blutjtrahl ſchoß empor 

und beiprigte den Stein. An der Stelle ſteht jegt eine Kirche, welche 

Weftfapella heißt ; dort zeigt man heute noch die Blutfleden an der 

Stufe des Altars, deren Menge bis auf den heutigen Tag bezeugt, daß 

es nur einer Wirkung der göttlichen Allmacht zuzuschreiben tft, wenn der 

Verwundete nad) ſolchem Blutverluft noch leben konnte. 

Wie das Blut Ehrifti, der Schlüffel des Paradicjes, für das Heil 

und die Erlöjung der ganzen Welt floß, fo ftrömte in reichlichem Maß das 

Blut Willibrords zur Befferung und Heilung der ganzen Inſel und 

des geſamten Küftenftriches. Als nämlich die Gefährten des verehrten 

Biſchofs, über das abjchenliche Verbrechen erbittert, Hand anlegen woll: 

ten, um den FFrevel nicht ungeahndet zu laſſen, trat der milde und 

erbarmungsvolle Mann dazwiichen, forderte die Seinigen auf, ihre Er- 

regtheit zu beherrichen, entzog den Verbrecher der drohenden Mißhand— 

lung und ließ ihn frei abziehen. 

Doch an diefem freien Weggang und an der augenblidlichen Straf- 

lofigfeit jollte der Unglüdliche nichts gewinnen. Noch im Verlauf des- 

jelben Tages wurde er von der fürchterlihen Plage teufliicher Beſeſſen— 

heit ergriffen: drei Tage ohne Unterbrechung bot er vor aller Augen 
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ein tranriges, Hägliches Schauspiel, zugleich das jprechendfte Zeugnis der 

göttlichen Strafe. So jtarb er endlich hin, von dem umreinen Geifte, der 

Beſitz von ihm ergriffen hatte, erftidt und wurde in den Abgrund der 

ewigen Verdammnis geftürzt. Und nicht fein eigenes Werderben allein 

verichuldete er, jondern, gleichwie das Vergehen des erſten Menjchen 

dem ganzen nacgeborenen Geſchlecht eine graufame und unheilbare 

Wunde jchlug, jo brandmarkte er jeine gefamte Nachkommenſchaft mit 

dem Schandmal jeines Verbrechens. Der ganze Nachwuchs, der aus dem 

verderbten Stamme bis zum heutigen Tage hervorging, ift im irgend 

einer Weife, bald durd) Mangel an Ebenmaß der Störperteile, bald 

durd eine häßliche Krankheit verunftaltet und trägt jo von Geſchlecht 

zu Geſchlecht die Spuren der göttlichen Rache. 

Auch die ganze Inſel und die gefamte Nachbarichaft wurden durch 

diefe Strenge des göttlichen Strafgerichtes erjchüttert und erichredt. Die 

Einwohner legten ihre hartnädige Noheit ab, jchafften alle Gögenbilder 

weg und beteten fürderhin das Gebilde ihrer Hände nicht mehr an. Sie 

ließen ji) vom heiligen Erzbiichofe an der immerdar ftrömenden Quelle, 

im Blute des Lammes rein waſchen und wurden umgewandelt zu einem 

heiligen Volk (1. Betr. 2.9), zur Braut, über welche Anmut ausgegoſſen 

ift und welche in bumt gewebten Qugendgewande zur Rechten des Bräu— 

tigams fteht (Pi. 44.10). Ihre heidniichen Tempel befamen eine andere 

Beltimmung ; fie wurden eingeweiht zu Tempeln und Heiligtümern des 

wahren Gottes. Die darin befindlichen ‚Gefäße des Zornes, welche 

Gott, objchon fie zur Verdammnis bereitet waren, in großer Geduld 

ertragen hatte‘, wurde übernommen ‚zu Gefäßen der Barmherzigkeit, 

weldye Gott, um den Reichtum jeiner Herrlichkeit zu zeigen, zur Herr— 

lichfeit vorbereitet hat? (Nöm. 9.23). 

‚Des Meeres wunderbarer Aufruhr‘ unterwühlte häufig die an die 

Küfte ſtoßenden Beligungen der Inſel Walchern. Doch ‚wunderbar it 

der Derr in der Höh” (Pi. 92.4): durch die Verdienfte Willibrords, 

der das Steuerruder jeines Schiffes leitete, that er im wunderbarer 

Weife den zerftörenden Überflutungen Einhalt. Der Heilige, ein Spie: 

gel jeder Tugend, nahm feinen Weifeftab und zog damit, wie die ganze 

Provinz es einſtimmig bezeugt, eine Furche am Ufer, in einer ſolchen 

Entfernung, wie es ihm genügend und angemeſſen jchien, und dieſe 

Furche wies ev dem Meere als Grenze und Ziel an im Namen Jeſu, 

der einst trodnen Fußes Über die Meeresfläche wandelte, der durd fein 

Geheiß dem tobenden Waſſer (Luc. 8.24) Einhalt gebot und dem ſtarken 

Winde (Math, 14.30). Sofort wuchs der zufammengetriebene Sandhaufen 

gleich einer undurchdringlichen Mauer empor ; es find jene Sandhügel, 

welche die eingeborenen Küftenbewohner nach ihrer Spradye „Dünen“ 

nennen. Dort prallen bis zur Stunde die geführlichiten Wogen an und 
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brechen ſich; dort, wie vor einem vorgeichobenen Riegel, wüten ſie in 

verworrenem Getöſe und wagen doch nicht auszubrechen und die Schranfe 

zu überfluten, glei) al$ wäre dort dem Meere Thor und Riegel entge- 

gengeftellt und als hätte die Stimme Gottes dem Ocean gejagt: „Bis 

hiehin darfit du kommen; aber weiter darfit dur nicht; bier brechen ſich 

deine Ihäumenden Wogen !“ 

(Forti. folgt.) 

— — — 

Geſchichtlicher Rückblich 
anf die im Großherzogthum Luxemburg bisher erſchienenen 

Zeitungen und Zeitjchriften. 

XXXVl. 

Der Grenzbote. 

Fortſetzung ftatt Schluß.) 

Der in Vorftehendem jo pompös angekündigte „Orenzbote” sollte 

gedruct werden zu Echternach in der Offizin von F. Schömann. Die 

Berantwortlichfeit für Redaktion und Verlag jollten Buchdruder F. Schö— 

mann umd ein gewiller C. Müller übernehmen. Das Blatt jollte in 

Klein-Folio-Format mit vier dreiipaltigen Seiten, vorzugsweiſe in deut: 

Iher Sprache, herausgegegeben werden. Der Abonrementspreis war 

fejtgejegt für die Stadt Echternah auf 15 Franken per Jahr und 4 

Franken per Trimejter. Für's Ausland jollte derjelbe, bei portofreier 

Zujendung, jährli 17,20 Franken und vierteljährli 4,55 Franken 

betragen. Die Inſertionsgebühren ſchließlich jollten mit 15 entimes 

per Zeile berechnet werden. 

Dbiger Anfündigung gemäß hätte alio am erften Mlontag des 

Monates Januar 1847, alfo am 4. Januar, der „Grenzbote“ erjcheinen 

jollen. Aber jowohl der wirkliche Redakteur, als auch der Drucker und 

das harrende Bublifum ſahen ſich im ihrer Erwartung getäuſcht. Es 

verging die erite Woche, es verging der Monat Januar, es verging 

das ganze Fahr 1847, aber von dem „Grenzboten” feine Spur. Woran 

lag das wohl ? Die Urjache giebt uns Dr. Aug. Neyen in der Yebens: 
bejehreibung des Profeſſors Hardt !; mit folgenden Worten : „...Consta- 

tons d’un autre eöte, que pendant les premieres anndes de läge 

1) Dr. Aug. Neyen. Biographie luxembourgeoise. Tome III p. vır. 
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viril, Hardt manifestait les idées les plus franchement lib£rales, 
comme on nomme parfois ces tendances qui ne visent generale- 

ment qu’ä ces expansions subversives de l’ordre &tabli dans la 
société humaine, möme la mieux réglée. Afın de se eréer un organe 

pour la diffusion de ces pensces d’entiere libert@ en tout et pour 
tout, il voulut fonder un journal à imprimer à Echternach, lieu 
de sa residence, et qui devait ötre nommé Grenzbote, le Courrier 

de la frontiere. Mais en presence des dispositions restrietives pour 
ce genre de publications, etablies par les lois sur la censure 

alors encore en vigneur, l’oetroi gouvernemental ne put lui ötre 

expeädie; et le Grenzbote de Hardt ne vit le jour qu’en 1848, 

apres la dissolution de la diete germanique de Francfort . . . .* 

Wichtigere Aufichlüffe über diefen Gegenftand gibt uns das „Compte- 

Rendu des Stances des Etats du Grand-Duche de Luxembourg“ 

von 1847. In der Sigung vom 15. Juni diefes Jahres interpellirte 

Herr Emmanuel Servais die Regierung, woher es fomme, daß der 

„Srenzbote" bisher nod immer an jeinem Erfcheinen verhindert wor: 

den jei. Daß er wirfli) von diefer Zeitung redete, erſehen wir aus 

folgenden Worten :,......Ainsi il n’existe lögalement ehez nous ancune 

restrietion pour la presse, exceptce celle qui la soumet à la cen- 

sure. Neaumoins, pendant le courant de la derniere annee, le 

Gouvernement a procédé eomme s’il en £tait tout autrement. Un 

journal devait être &tabli à Echternach, le prospeetus en était 
deja publie, l’editeur, apres avoir & grande peine er&C son éta— 

blissement, a fait ce qu’il ne devait pas faire, il a demand une 
eoncession pour la publication de son journal. Cette concession a 

été accordee, mais l’editeur n’en est pas plus avanc& pour cela. 

Le journal n’a pas pu ötre publie, parce que le Gouvernement ne 
lui a pas donn& de censeur ; de cette fagon on est parvenu à en- 
traver indirectement cette publication, qui existait deja legalement 
par suite de la concession accord&e à l’editeur. ') Depuis lors il 
s’est écoulé um laps de temps assez considerable et plusieurs re- 

elamations ont été faites par l’editeur pour obtenir la nomination 
d’un censeur, mais elles sont restees sans effet jusqu’aujourd’hui. 

Je desire que le Gouvernement fasse eonnaitre les causes qui 

s’opposent A cette nomination. 

Un fait semhlable s’est presente a Luxembourg. Un journal?) 
devait y ötre public, V’editeur ne eroyait pas avoir besoin d'une 

concession de la part du Gouvernement, puisqu’il n’existe aueune 

1) Diefe Säge find von uns jelbft unteritrichen. 
2) Es handelte fid) um ein von Hrn. Scewais und Münden beranszugebendes 

Blatt. (Vgl. Diekircher Wochenblatt. 1847. Nrn. 1 und 2). 



loi en vigeur dans le Grand-Duche qui impose cette obligation. 

Lorsque le prospeetus fut publie, Je Gouvernement exigen que 

les redacteurs du journal à eréer fussent designes. L'éditéur ob- 
tempera à cette demande ; cependant 5 ou 6 mois se sont &coulds 
depuis lors, sans qu’il ait obtenu aucune reponse. Ces faits que 

je signale a Votre attention sont extrömement graves. Il y a iei 
des lois violees, je voudrais savoir la cause de cette violation 
que le Conseil de Gouvernement n’a sans doute pas à se reprocher. 
Ces causes reposent-elles sur un droit positif, constitutionnel...... ?}) 

Auf diefe Interpellation hin antwortete Hr. Gouverneur de la 

Fontaine in der Situng der Landftände vom 26. uni 1847 Fol— 
gendendes: „..... Cette demande a un double objet; elle tend en 

premier lieu, à savoir pourquoi la publieation de deux nouveaux 
jouarnaux dans le Pays a été empöchee indireetement par le refus 
de nomination de censeurs, tandis cependant qu'en vertu de la 
legislation sur la matiere, une autorisation prealable ne serait pas 

— En droit l’'honorable membre se trompe 

quant & la facult& d’editer un journal dans le Pays sans autori- 
sation prealable ; les dispositions de la Diete ?) imposent impliei- 
tement & tout Gouvernement de la Confédération l'obligation 

d’exiger qu’il s’assure de l’esprit et des tendances de toute feuille 
periodigne, avant d’accorder l’autorisation de la publier; les dis- 
positions d'où resulte cette obligation pour tout l’Etat confedere 
sont les suivantes : $tatuts des 20 septembre 1819, I6 aoüt 1824 et 
5 juillet 1832. (Es folgt dann der Wortlaut diefer Beltimmungen.) 
Ces dispositions ont été publices comme lois de l’Etat, d’abord le 

4 janvier 1835, ensuite le 27 novembre 1839, dans le Me&morial 
legislatif et administratif. 

En vertu de ces dispositions, qui sont appliqudes dans ce 
sens, dans tous les Etats de la Confederation germanique indis- 
tinetement, ainsi qu'il rösulte d’uue depäche de M. l’envoy& de 

Scherff a Franefort, le Gouvernement Grand-Ducal a dü exiger que 
les deux nouveaux journaux soumissent des demandes en auto- 

risation. 

En fait ces autorisations n’ont pas encore été accorddes défi- 
nitivement, parce que l'un et l’autre des prospectus de ces feuilles 
font eonnaitre que leurs efforts tendront a amener des modifica- 
tions dans la Constitution d’Etats 3) et que le Roi-Grand-Due de- 

9 Compte-Rendu des seances des Etats du Grand-Duchs de Luxembourg. 
Session de 1847, p. 171— 172, 

2) D. h. der Frankfurter Bundestag. 

3) Im Prospeltus des „Brenzboten“ lieſt man ja wörtlich Folgendes: „Yolttifd 
wird er (d. b. der Grenzbote) fid) bejtreben auf dem Wege der gefeßlichen Entwide- 



vait, comme Souverain allemand, garantir la Constitution qu’il 

avait donnde Jui-möme, des atteintes dont elle devait, d’apr&s ces 

prospeetus, devenir l’objet. 

Toutefois, aueune deeision definitive n’est encore prise, et le 

Conseil de Gouvernement espere que ces affaires pourront obtenir 
une solution favorable, sans cependant que les droits de la Con— 

ronne, les resolutions de la Diete, les lois de l'Etat soient leses...“ ") 

Die „solution favorab!e*, von welcher Herr Gouverneur de la 

Fontaine geredet hatte, jcheint fich gefunden zu haben ; denn obwohl 

damals die Preffreiheit noch nicht beitand, und jomit die Zeitungen 

noch immer der Cenſur uuterftellt waren, jo erichien doch der „Grenz: 

bote* im Jahre 1848. Die erjte Nummer datirt von Montag, den 3. 

Januar. In derjelben befand fc) neuerdings ein Programm, wie wir 

das aus folgender handichriftlichen Notiz des verftorbenen Profeſſors 

Johann Engling erjehen: „Am 3. Januar (1848) erjchien zu Echter: 

nad) die erfte Nummer des „Orenzboten“, eines zweimal wöchentlid) 

erjcheinenden Blattes. Das darin enthaltene Programm ift gemeffen und 

doch bedeutſam.“?) 

Leider ſind wir nicht in der Lage, den Wortlaut dieſes Pro— 

gramms mitzutheilen; denn trotz aller unſerer Bemühungen und 

Nachforſchungen, iſt es uns bis heute noch nicht gelungen, auch nur eine 

einzige Nummer des „Grenzbote“, geſchweige denn die ganze Sammlung 

desſelben aufzufinden. In dem von Profeſſor Anton Namür edirten 

Cataloge der Athenäumsbibliothet ?) figurirt allerdings die Sammlung 

des „Grenzbote“ als Geſchenk der Profeſſoren-Conferenz des Luxembur— 

ger Athenäums; aber in der Bibliothef findet fich diejelbe doch nicht 

vor, ebenjowenig wie in derjenigen des Echternacher Progymnafiums. 

Was wir defhalb darüber hier mittheilen fünnen, mußten wir anderen, 

gleichzeitig erichienenen Zeitungen entnehmen. 

(Schluß folgt.) M. Blum. 

— ⸗ —— 

fung, die größte Summe möglicher Freiheit zu erwerben, und erklärt fih daher für 

eine freifinnigere Eonftitution, ») ein ansgedehnteres Wahlfyftem, Freiheit der 

Preffe, Geſchwornen-Gerichte, Unabfegbarteit der Richter, ſowie jedes nichtpolitiichen 

Minifterial-Beamten, ferner für gefegliche Ordnung über Anſtellung und Beförderung, 

als Mittel gegen jede adminiftrative Willkür.“ 

a) Bon uns unterftricdhene Wörter. 

1) Compte-Rendu etc. 1847, p. 520—522. 
2) Ju feinem „Direetorium“ pro 1848. 

3) Dr. Ant. Namur. Catalogue de la Bibliotheque de l'Athénéo royal 

grand-daeal de Luxembourg, preetde d'une notice historique sur cet £tablis- 

sement. Luxembourg. V. Bück. 1855, p. 691. — Bereits in Scötter's Catalog 

(1875) ift der „Grenzbote“ nicht mehr regiftriert. 
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Geſchichte des Clariſſenkloſters in Echternach. 
(Fortjegung.) 

Am 29. März 1386 verzichtet die Wittwe Katherin von Dingen- 
dorf zu Gunſten der Äbtiſſin Margaretha auf Alles, was fie mitge- 
bradıt Hatte. 

1387. Dem bi. Geiftklofter in Luxemburg vermacht die Äübtiſſin 
ihre Rechte auf dem Kremerberg zu Wintringen, woraus jie eine Rente 
an Wein erhält. 

1389. Von einem Hauſe in Surbruden erhalten die Clariſſen 17 
trier. Pfd. Rente. 

1392, erhalten am 8. Auguft die Klariffen ein Feld in Nedelingen. 

1392. Auch, ein Conrat von Montabour war damals in Echter: 
nad, dem die Schöffen 340 Mainzer Gulden jchuldeten. 

Am 20. März 1392 erhielten die Nonnen vom Prieſter Mathis 
eine Rente von 3 Pfd, '/, Seidel OL, 50 Scil, die auf einem Haufe 
in der Orjftraßerporten lajten. 

Am 22. Yan. 1394 erhält das Glarifjenklojter von der Wittwe 
Gele eine Yahresrente von 6 Pfd. auf einem Daufe in Erftraße. 

Am 10. Oft. 1397 hatte der Leineweber Gobel Drugdinfjon von 
der Abtiffin da ein Haus gegen Mierhzins von 27 Schil. in Befik. 

1398. Im Mai befiehlt Wencesias allen Baffalen, Beamten und 
Unterthanen, die Clarifjen in ihren Rechten insbejondere die Meiereien 
Dsweiler, Erngen, Bollendorf, Erle, zu ſchützen, die unter Strafe von 
20 Mark Gold Strafe, mit auzutaften jeien. Später ward Diele 
Gonfirmation 1428 erneuert. 

Ein Umtaujch mit einem Hauſe vor St. Petersberg gegen eins in 
Hovelef fand am 25. Jan. 1398 ftatt. 

da erwarb am 22. März 1401 fäuflich eim Feld in der jchwar: 
zen Achte und einen Weinberg von 1 Morgen in der Alven für eine 
nicht angegebene Summe. 

Am 7. Dez. erhielt die Wittwe Gele von Johanna, Äbtiffin, einen 
Hügel am „Errilburne” für einen Preis von 23 Seidel Wein. 

Der BPriefter Irhel ichenkt unterm 27. Mai 1402 den Clarifien 2 
Häufer in Ergaffen. 

1403 erhält, behufs Anniveriariumsitiftung, das Clariſſenkloſter 
einen Weinberg in der Yutterbad). 

Am 6. März 1405 macht die Äbtiffin Johanneta eine Nente von 
5 Mainzer Gulden. 

Clais von Berreperch jchenft am 22. Nov. 1406 dem Clariſſen— 
Flofter eine Ohm Wein von einem Weinberg in Minderley. 

Gegen Lieferung von drye quarten Kalden ancys ? nimmt Welter 
Knipe ein Feld mit Zubehör in Fülkilbach (Völkerbach) in Pacht. 

Am 21. Yan. 1407 hatte der SKeffeler Michel ein Haus in Dal 
‘ von den Glarifjen in Pacht gegen einen Zins von Mainzergoldgulden. 



—* 
Zur Mitgift gab am 9. Aug. Herr Welterides für ſeine Tochter eine 
Rente von + Malter Korn von ihrem Zehent in Chriſtnach. 

Am 4. April 1408 erklärt Diederich) bruder von Echternad, von 
der Abtiffin ein Kapital von 60 Mainzer Gold-Gulden gelichen zu 
haben, ivofür er 3 Goldgulden Zinjen entrichten wolle. Als Unterpfand 
jtellte er ein Haus in Echternad). 

Am 10. Dezember 1408 mußten die Clariſſen bei der Kriegscon- 
tribution des Grafen von Virnemburg 35 gute „menichen gulden” guten 
Gelts und rechten Gewichts, welche die Stadt auf fie gelegt hatte, von 
ſolchem „Brantjchag und Atzongen“ bezahlen. 

1409. Johann von Eruchten hatte als Erbpadt von der übtiſſin 
Johanna am 15. Mai einen Weinberg in Steinberg, einen zweiten in 
Evenent und einen Garten uff dem graven gegen 1 Mainzergulden 
Rente erhalten. 

An 29. Mai bekennt Hans Cluyſexrdom von den Clariſſen wegen 
einer geliehenen Geldſumme jährlich 2 Quart Ol von ihrem Felde „uff 
achten" erhalten zu haben. 

1409. Gegen Abtragung von 8 Seidel (setiers) Weines hatte Mi— 
chel Steffeler von den Clariffen als Erbpadht einen Weinberg in Dar: 
pach erhalten. 

Bon Prag aus confirmiert Wencelas 1411 die Clariffen in ihren 
Brivilegien und Beligungen, insbejondere ihr Haus zum „Wolff. 

Am 15. Mär; 1412 verzichtet Swaerzeheyndhin auf die etwaigen 
Rechte der Güter uff Kriftatt zu Gunſten der Elariffen. 

Am 22. November 1418 confirmiert umd beftätigt Elifabetb von 
Görlitz, Derzogin von Yuremburg, alle die von Johann dem Blinden, 
Carl IV. und Wencelas öfters verbrieften Privilegien, Freiheiten, Gna— 
den, „Hulde“, Nenten, Zinfen, Yeute, wodurch jonderlich in den 4 Prob- 
fteien, die Filcherei ungehindert, ungenirt in Ausübung belafjen bleiben. 

Am 23. Juli 1422 erhielten die Elariffen eine Schenkung von 6 
Pfund 26 Schil., die auf einem Haufe, und 1 Quart Ol der auf einem 
Garten lajtete. 

Es jcheint daß beim großen Brande von 1444 cine große Menge 

von Werthiachen und Koftbarfeiten von den Fremden, die aus den be— 

nachbarten Ortichaften zum Löſchen herbeigeeilt waren, gejtohlen worden 

waren. WS die armen Schweitern vergeblich einige Jahre abgewar: 

tet hatten, und die SKirchenornamente, filberne bl. Gefäße, Ardive, 

Dokumenten, Renten, Leinwand zc. nicht zurüderftattet wurden, wand: 

ten sie ih an Papſt Nikolaus V. nad) Nom, der unterm 5. Juli 

den Dechanten von Bitburg beauftragte, in allen Kirchen zum Wieder: 

geben aufzufordern. Wenn innerhalb einer feitzujegenden Friſt dies 

nicht gejchehen jei, jollten die ‚Frevler der Ercommunifation verfallen. 

Zwiſchen Elfe von Veontabur und dem Abte Wynand kam am 17. 

Auguft 1460 eine Vereinbarung zu Stande. Die Abtijfin verzichtete 

auf alle ihre Anſprüche auf gewifie Erbichaften in Bollendorf und Um: 



gegend umd bezahlt die im Luxemburg gemachten often. Wie von 

Alters her genießen die „Juffern“ das Filcherei-Necht in der Minderley, 

jollen alljährlich die jchuldigen „echter“ und „huster“ thun; die zwei 

jchuldigen Mojelfahrten, oder an Stelle, die Erbichaft und Lehn zu 

Erngen liegen laſſen. 
So mehren fich alljährlich die Schenfungen. Allein häufige Ein- 

älcherungen des Klofters (1354, 1444 :c.), dann Brandichagungen bei 

Üeberfällen der Brandenburger 1552, der Geuſen 1596, der Franzojen 

im 30jährigen Kriege, umd jpäter, zwangen die hilflojen Nonnen viele 

ihrer liegenden Güter zu verfaufen. 

IV. Reihenfolge der AÜbtifjinnen oder Dorjteberinnen im 

Tlariſſen- oder Urbanijtinnen-Klojter. 

Bertels gibt in Hist. lux. eine Lifte der Vorjteherinnen diejes bejchei- 

denen Frauenkloſters, die keineswegs vollftändig ift, wie man aus zahlreidyen 

Urfunden erjehen fann. Geradezn wideriprechend ericheinen manche Namen 

und Daten. Uebrigens darf man in dem bejcheidenen Frauenkloſter nicht, wie 

in der reichSunmittelbaren Benediktinerabtei, eine politiiche „Herrin“ in 

der Abtiffin juchen wollen. Die Clariffen theilten alles Wohl und 

Wehe mit der Stadt und Abtei. ®) 

1. Als erſte Abtiſſin erjcheint Hildegard. Von ſchwächlicher Gejund- 

heit umd immerzu kränklich, jtand fie dem neuentftehenden Kloſter in höchſt 

Ichwierigen Zeiten vor. Sie leitete trog der Ungunſt der Zeiten mit vie- 

ler Weisheit und Umficht die junge Genoſſenſchaft. Unbekannt ift die 

Zeitdauer ihrer Leitung. 

2. Johanna von Beh. Eine jchredliche Feuersbrunſt brach ohne 

befannte Urſache aus und äſcherte das wenig ausgejtattete Kloſter ein. 

Vor Gram erfranfte und jtarb die Borjteherin. 

3. Im Jahre 1360 fommt in einer Urkunde vom 11. Auguſt des 

Elerfer Archivs, Nr. 382, eine Abtiffin Catharina vor. 
4. Elijabeth aus Montabour trug ein mannbares Herz im Ichwachen 

Weibesförper. Sie wandte fi an Kaijer Karl IV. und an die mild- 

herzige Chriftenheit. Sie jandte die „Juffern“ paarweile durchs ganze 

Luremburger und Zrierer Land zum Almojenfammeln aus. Das große 

Vertrauen auf Gott ward auch mit einem unerwarteten Crfolge ge- 

frönt. Sie kehrten reichlich beichenft nad) Echternach zurüd und betrie- 

ben mit großem Eifer und edler Aufopferung den Neubau des Klofters. 

1) Deßhalb ſollen auch die Hauptereigniſſe der Kriegsleiden, Brandſchatzungen, 

Feuersbrünſte, in der Geſchichte der St. Willibrordiftiitung ausführlicher und eingeben: 

der mitgetheilt werden. 
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Elifabeth war von ihren Mitichweitern als wahrhafte Mutter ſehr ge- 

liebt ; lange nad) ihrem Tode noch bewahrten dieje ihr in dankbarer 

Sejinnung als zweiter Gründerin des Klofters ein gejegnetes Andenken. 
5. 1380 ift Mechthold Abtiffin. 
6. Als Nachfolgerin bezeichnet man Elifabeth von Bouricheid. Es 

wurden beim großen Brande i. %. 1444 die Slofterfirche und 200 

Häuſer Echternach8 ein Raub der Flammen ; groß war aljo wieder die 

Bedrängniß und das Elend in Echternach, bejonders für die Schwe— 

jtern. Einige Nonnen, jowie aud) der Ordensminijter Heinrich von 

Horchen, wurden zum Almojenjammeln allenthalben ausgejandt. Es 

waren noch 24 Schweitern zuſammen. 

T. Elfen von Montabour. 

8. Katharina von Orley ftarb im Jahre 1486. 

9. 1470. Catharina von Beifort. 

10. Nad) ihr ward Agnes von Eltz Vorſteherin und leitete 9 volle 

Fahre mit voller Umficht und lobenswerther Weisheit die Genoffenichaft, 

bis jie 1495 jtarb. 

11. Bhilippa von Brandeburgh trat an ihre Stelle und führte, 

wie es einer Abtiffin geziemt, ein jehr frommes Ordensleben, ging be: 

jonders in einer lobenswerthen großen Einfachheit ihrer Untergebenen 

mit gutem Beifpiele voran. Sie vermehrte durch weile Erſparniſſe die 

Einkünfte des Kloſters und gab nad) unermüdlicher Arbeit ihren Geiſt 

im Jahre 1519 in die Hand ihres Schöpfers zurüd. 

12. Ihr folgte Franzista von Elerff. Sie war während 24 Jah— 

ren Oberin des Klojters und Hat jid) dis zu ihrem im Jahre 1533 

erfolgten Tode die Liebe und Zuneigung aller Scweitern erworben. 

13. Diejer folgte in der Leitung Margaretha von Naffau, eine 

durch Frömmigkeit und Klugheit ausgezeichnete Frau, die mit edler Auf: 

opferung ihrer eigenen Perſon dem Slofter bis zu ihrem im Jahre 

1544 erfolgten Tode vorftand. 

14. Hildegardis von Milburgh, „Docter" zu Dam. Nachdem 

die Borfteherin mit lobenswerther Klugheit und vieler Frömmigkeit 17 

Jahre lang die Genofienichaft geleitet, ging fie auch im Jahre 1561 

den Weg alles Fleiſches. 

15. Nur kurze Zeit hatte Katharina von Neueſſe die Zügel der 

Leitung in den Händen. 

16. Die Nonnen beftimmten als Borftcherin durc die Wahl Jo— 

hanna von Bengeradt. Dieje lien ſich beionders die gewandte Verwal— 

tung der Kloſter-Güter angelegen jein. 

Am 6. Juni 1576 gewährte König Philippe II. von Spanien 

dem Klariffinnenflofter Freiheit von allen Steuern und Laften und lie 
I 
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— — 
ihnen die dem König ſchuldigen Subfidien nach. — Bertels erzählt die 

Brandihagung der Clariſſen dird die Geuſen 1596. 

Bei ihrem Tode im Jahre 1598, nahm Yohanna den Ruhm mit 

fih ins Grab, als öfonomishe Mutter und bejorgte Lorfteherin das 

Haus in kritiſchen Fahren gut verwaltet zu haben. 

17. Margaretha von Manderjcheid wurde vom Prinz Albert er- 

nannt und anerkannt. Alles wurde im Jahre 1621 wieder ein Raub 

der Flammen. Der Bater Guardian der Franziskaner zu Trier jah 

fich genöthigt, einen Aufruf an die Gläubigen zur Unterftügung der 

durch Krieg und Feuersbrunſt verarmten Glariffinnen zu erlafien. Be- 

auftragt wurde von den Clariſſinnen der Franzisfanerbruder Heinrich) 

Horchheim in ihrem Namen zur Wiederherjtellung ihres Hauſes Almo- 

jen einzujammeln. Die armen Schweftern mußten num vieler ihrer lie- 

genden Ländereien fich entäußern. 

18. Bon 1624— 1658 finden wir Maria Eliſabeth von Mander— 

iheid, Schweiter der Borigen, in unruhvollen Zeiten, Abtiffin des Klo— 

ſters. 

19. Als Nachfolgerin der am 27. Oft. 1658 verſtorbenen Eliſa— 

beth von Manderjcheid finden wir Margaretha Murville von Metternich, 

die wohl bis zum Jahre 1677. Äübtiſſin blieb, wo nad) ihrem Ableben 
die frühere Priorin: 

20. Martha von Everlingen VBorfteherin ward. Sie leitete die Ge— 

noſſenſchaft 30 Fahre lang und ftarb am 16. Dezember 1707. 

21. Ruhigere Zeiten brachen unter der folgenden Abtiffin von 

Nieroy (1707—15) an.*) 

22. Maria Anna von Dave war 24 Jahre lang Äbtiffin. 

23. Maria Cäcilia von Dampteaur (1739—-68). 

*) Der fromme Papft Clemens XTI., der um diefe Zeit (1700—1721) St. Peters 

Stuhl zierte, verlieh diefer Kirche und ihren Altären folgende Abläffe, die wir nad 

einem alten PBergamentichriftitüce bier wörtlich folgen laſſen: 

Volllommene Abläffe, welche allen und jeglichen, fowohl Jufiern als Schweſteru 

des Adeligen Klofters Maria-Munſter zu Echternah, ihre Päpftliche Heiligfeit Clemens 

der XI. gnädiglich mitgetheilt. 

1. Durch andädhtige befuchung der 7 altaren oder bethäufelein, binnen dem Clo— 

fter gelegen, an ieglichen, 2. fontag eines ieglichen monate. 

2. viermahl im jahr, memblich am feit des bl. Joanis des täuffers, am 4 fontag 

nad; Oftern, am feft der unbefledten Empfängnus Maria, und H. Slönigentag, item 

100 tag Abla wegen der litaney der mutter Gottes. 

3. alle 9 tag vor Ehrifti geburtstag 7 iahr und jo vil auadragenen. 

4, Dreimal im iahr durch andächtige befuhung der 7 altaren oder 7 capellen. 

5. viermahl im jahr durch andächtige aufiteigung der trappen mit gebogenen knie— 

gen mit begthuung andädjtigem gebets für das gemeine anliegen der Chriftenheit. 



Die Äbtiſſin Maria Cäcilia von Hamteaur ftarb hod)betagt im 
Alter von 96 Jahren, nachdem fie 29 Jahre hindurch in ruhigen, ftillen 

Zeiten die Genoffenjchaft geleitet hatte. 

24. Nad) ihren Tode ward Anna Maria Deffenong Vorjteherin. 

Als die legte Abtiffin, unter der das Kloſter nach fait 50Ojährigem Be: 

ftande aufgehoben werden follte, finden wir 1779—1783. 

25. Maria Barbara de la Gardelle aus der adeligen Familie des 

Schloſſes Falkenftein bei Vianden. 

Am 28. November 1781 wiederruft Kaifer Joſeph II. alle Immu— 
nitäten und Eremptionen der Neligiojen, unterftellt den Biſchöfen jelbe. 
Hontheim kündigt dem Echternacher Abte an, daß er zum Obern darü- 
ber ernannt worden jei. (Meg. Arch. 1047 f. 174.) 

Ein im Jahre 1753 aufgenommenes Verzeichniß der Befigungen 

und Ländereien läßt uns einen ungefähren Begriff vom Neichthum diejes 

aus adeligen Fräuleins beftehenden Kloſters wovon jedes jeine Meitgift 

bringen mußte, gewinnen. Nach Aufzählung vom 15. Sept. 1753 be- 

jaß das Klojter : 

1. Zu Echternach: ?/, M. Garten, 1 M. mittelmäßiges Land, 

41 M. Nodtland und 3'/, Morgen gutes Land. 

2. Zu Bettingen: einen Meeierhof wit einem Häuschen, 3'% 

Fuhren Heu, 2/, Morgen Garten, 40 M. mittelmäßiges 

Aderland und 45 M. Nodtland. 

3. Zu Ernzen: Ein Haus mit Scheune und Stallung. Ein 

Gehöf mit Haus und Garten, 9 Morgen Wieſen, 2 M. 

Garten, 15 M. gutes Aderland, 94 M. Nodtland, 30 M. 

ſchlechtes Gehölz und 20 M. Heden. 

4. Zu Givenich: Haus mit Scheune und Stallung, 3'/, Mor— 

gen Wieſen, 2/, M. Garten, 40 M. mittelmäßiges Ader: 

land und 120 M. Nodtland, fowie 11 M. Wald und 

Hecken. 
5. Zu Grevenmacher: 3/, Morgen Wieſen, Weinberge für 6 

Ohm Wein, Y,, M. Garten und 13 M. Land. 
6. In Osweiler: Daus, Scheune, Stallung, ein Häuschen mit 

Garten, 10 M. Wieſen, 2 M. Garten und 84 M. Acker— 

land. 

T. Zu Prüm: Haus, Scheune, Stallung; 1'/, Morgen Wie— 

jen, 1M. Garten, 17M. Land, 16 M. Wald und Deden. 

8. Zu Nalingen: 1 Morgen Wiejen, !, M. Garten und 17 

M. Land. 

9. Zu Nosport : Haus, Scheune, Stallung ; 1'/, M. Wieſen, 



2 M. Garten, 37 Land; 2), M. Gehölz ; nebjtdem ein 
Haus zu Trimporten und 12 M. Land. 

V. Gericht und Rechtſame der Llarifjinnen. 

Die Urbaniftinnen befolgten eine der mildern Negeln des Clariflin- 

nenordens. Sie wurden von iabella von Frankreich, Schweiter des 

Königs Ludwigs des Heiligen, ins Leben gerufen, nachdem Papſt Urban 

IV. 1264 dieſe mildere Regel betätigt hatte. Nach den von Johann 

dem Blinden, von Karl IV. am 21. Mprit 1348, Wencelas 8. Oft. 

1384 und 13. Mai 1398 verlichenen Privilegien, bejaß der Orden die 

Probjtei Echternady, d. h. in den 4 genannten Meiereien alle Rechte 

und Gerechtſame, Reuten, Einkünfte mit der hohen und mittlern - Ge- 

richtsbarfeit, die fie geniegen und gebrauchen fonnten, wie Ihre Kaiſer— 

lihe Meajeftät und deren Vorgänger, die Grafen von Yuremburg, bisher 

jelbe bejeilen und ausgeübt hatten. Die Nonnen erlaubten wohl einem 

Schultheiß des Königs, die hohe Gerichtsbarkeit auszuüben, aber nur in 

ihren Namen. Immerhin hatten ſich die Schweitern das Recht vorbe- 

halten, die 4 Schöffen oder Rathsmänner des Schuitheißen zu ernennen, 

zu beeidigen, und in ihr Amt einzuführen. Dieſe 5 bildeten das Ge: 

richt über alle Unterthanen der PBrobftei, vor dem alle und jegliche Un: 

thaten, Berbrichen und civilrechtlicdhe Dandlungen beurtbeilt wurden. 

Ferner fonnten die Schweitern 4 höhere Gerichtsdiener bei bejagtem 

Gerichtshofe ernennen, und in ihr Amt einführen. Das gejammte Ge- 

richtsperjonal bezog jeinen Lohn und Bedienjtungsjold von Niemand 

Anderm, als von den Glarijjinnenjchweitern. Es mußte aucd im Chor 

der Glariffinnen-Klofterkirche, öffentlid; und feierlih den Eid in die 

Hände der Abtiffin leiften. Zwar wohnte der Stadt-Schultheiß oder aud) 

deſſen Stellvertreter diejer Freier bei, aber nicht um die Eidleiftung zu 

bezeugen, um zu jehen und zu wiffen, welche Schöffen und Gerichts: 

diener die Juffern ſich erwählt, ernannt, um jelbe bei zutreffender Ge: 

legenheit in civil und criminellen Sachen in Aniprucd nehmen zu kön— 

nen. Dieje große Privilegien von weltlicyer Gerichtsbarkeit erwedten den 

damaligen Schweitern und zu allen Zeiten viele Anfeindungen und Pro— 

zeffe, zumal fie mit allem Rechte zähe daran hingen, und in den Zeiten 

des Fauftrechtes fich jelbe weder durd) Gewalt noch durch meidiiche Hin: 

terliſt entreißen ließen. 

Ein Derr von Horſt hatte diefe Privilegien übertrieben gefunden und 

glaubte, die Beeidigung der Schöffen und Gerichtsdiener, ihnen als 

eigenmächtig erworbene Anmaßung entreigen zu können. Aber der Rath 

zu Luxemburg, und nad) einer Appellation der hohe Rath von Mecheln, 

hatten jeinen Verſuch verurtheilt. Aud) der Herr Kob von Niederweis, 
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der von der Königlichen Majeſtät als Pfandſchaft die hohe und mittlere 

Gerichtsbarkeit in 4 Ortichaften, die von der Meierei Irele (Irrel) 

abhangen, empfangen hatte, machte den Urbaniftinnen ihr Recht jtreitig, 

oder machte c8 vielmehr unausführbar ; denn er ernannte D andere 

(Mambourgs) Schöffen und 5 andere Gerichtsvollziceher und zog alle 

civilrechtlihen und criminellen Sachen vor jein Gericht. Das hatten 

jelbft die mächtigen und einflufreichen Äbte von Echternach nie zu thun 

gewagt. Auch dieje hatten öfters fi vom Mathe von Luxemburg wegen 

Uebergriffe, da ſie auch die Schöffen der Clarifjinnen zum Tragen des 

Abteimappens zwingen wollten, derbe Zurechtweilungen zugezogen. Auf 

gerichtliches Betreiben der Scyweitern wurde aucd der Herr von Kob 

verurtheilt und in feinen Anmaßungen eingeichränft. 

(Forti. folgt.) 

Sagen Des Eſcherthales. 

Der Hoſtienbettler. 

Der Wanderer, der, die Lültzhauſener Straße verfolgend, in Eſch 

eintritt, gewahrt, wenn er in die Nähe der ſogenannten alten Brücke 

gelangt, ein ſchmuckes Kapellchen, das an den zwei ſich dort kreuzenden 

Straßen errichtet iſt. Wirft der Neugierige einen Blick durch das durch— 

brochene mit cijernen Spangen verjchene Doppelthürchen hinein, dann 

gewahrt er ein großes Chriftusbild, das über eine Fülle natürlicher 

Blumen, die aaf dem feinen Altärchen ftehen. angebracht ift. 

Vor zwanzig Jahren war das Stapellchen noch nicht vorhauden, 

das Chriftusbild aber hing, jeder Unbill des Wetters und der wedyieln: 

den Jahreszeit blosgeitellt, an einem mächtigen Birnbaume, der ſchützend 

jeine altersfchwachen, halbfaulen Arme über das Heine Heiligtum hin: 

ſtreckte. 

Dem Peſtjahre 1536 verdankt dieſes Kruzifix Daſein und Urſprung. 

Damals war Eid) an der Sauer bis auf 5'/, Haushaltungen ausge: 
ftorben. Der Friedhof zu Eſchdorf war allzumeit entfernt, die nad) 

Dunderten zählenden Opfer der Seudje dorthin zu transportiren, und 

fo grub man denn unter dem Birnbaume drei Maflengräber, in die 

man die Verftorbenen beerdigte. Den improvifirten Friedhof bezeichnete 

einige Jahre Ipäter ein Sruzifir, das man au den Birnbaum anbheftete 

und welches in der eingangs unſerer Sage erwähnten Kapelle heute 

noch vorhanden tft. 
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In der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts ſtand unfern dem 

Kruzifix ein kleines Häuschen, in dem ein junger Mann mit ſeinen 

altersſchwachen Eltern wohnte. Dicht vor ihrer Thüre rollte der Sauer— 

ſtrom ſeine Wellen über das felſige Bett dahin und in der Bucht, welche 

die Sauer unterhalb dem Häuschen bildete, lag, unter hohen Weiden— 

ftauden verjtedt, ein Eleiner Nachen an einer Kette befejtigt. Ließ zur 

Nachtzeit ein veripäteter Wanderer am jemjeitigen Ufer jein „Holüber!“ 

vernehmen, dann verließ der junge Schiffer, Michael mit Namen, fein 

warmes Lager und jegte mit feinem Kleinen Fahrzeug über den Strom. 

Eines Tages herrſchte reges Leben am jenjeitigen linken Sanerufer. 

Männer, Frauen und Kinder lagerten dort um mächtige Feuer grup— 

pirt, die fie im Freien angezündet; denn auf diejer Seite, wo heute das 

ſog. „Wetteldorf“ jeine lange Häuſerkette bildet, war zur Zeit unferer 

Sage noch feine menschliche Wohnung vorhanden. 

Währenddein am diesteitigen Ufer die Einwohner von Eich die 

jonderbaren Gäſte begafften, näherten ſich drüben zwei ältlide Männer 

dem Strome und riefen nad dem Schiffer. Diejer, dienjtbeflieffen wie 

immer, jegte die Fremden über den Strom und nachdem fie den Schif- 

ferlohn entrichtet, jchlugen die jchtweigiamen Männer den Weg nad) den 

Scloffe ein. Bor den Scloßherrn geführt, erbaten fie ſich von diejem 

die Erlaubnis, am linfen Sauerufer Wohnungen errichten zu dürfen. 

Nachdem auf genügenden Nachweis der Graf ihrer Bitte willfahrt, wa— 

teten ſie nadten Fußes dur den Strom — und nocd war die Nacht 

nicht völlig angebrochen, als die jonderbaren Fremden auch ſchon fünf 

Zelte errichtet hatten, die ihnen für die Nacht Obdad) und genügenden 

Schutz vor der Nachtkühle boten. 

Einige Wochen waren erjt verftrichen, als die junge Kolonie bereits 

einen ziemlich umfangreichen Häufercompler fich errichtet hatten. lan 
hatte während diejer Zeit im Burgfleden vernommen, daß die neuen 

Ankömmlinge Juden jeien, die ihrem Gewerbe, Schadyer und Wucher, 

mit Fleiß oblagen. Diefe Mutmapung beftätigte ſich; denn nicht allein, 

dag man die Abkümmlinge Judas an den ihrem Stamme anhaftenden 

Merkmalen erkannte, ſah man auch regelmäßig die während der Woche 

abweienden Männer Freitags abends mit ſchwergefüllten Säden iu ihr 

Heim zurüdfehren um ihren Sabbat nad den ihrem Gulte vorgeſchrie— 

benen ftrengen Regeln zu feiern. 

— Drei Jahre floffen vorüber ; im Kleinen Scifferhäuschen war 

ter greife Vater geftorben und Michael lebte mit feiner ebenfalls hoch: 

betagten Mutter allein. Tagtäglich jegte er die Reiſenden von hiben 

und drüben über den Sauerftrom und verweilte, zum allgemeinen Er: 

ftaunen der Eicher Bevölkerung, oft mehrere Stunden in einer jüdischen 

Wohnung. Die Motive, die ihn bewogen, mit der jemitischen Kolonie 
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in engere Verbindung zu treten, blieben, Danf der Abgejchloffenheit, im 

welcher die Juden lebten, indem jie jede vertrauliche Annäherung der 

Einheimifchen ſchroff zurüdwieien, den Eſchern lange Zeit ein Nätjel. 

Eines Tages trat eine Heine, unterjegte Frau in das Schiffshäus— 

chen, als eben Michael in feinem Nachen über den Strom gejegt hatte 

und drüben umter den Juden weilte. 

Lange Zeit plauderten beide Alten zufaumen — und als die Kleine 

Diatrone das Haus verließ, die Schiffsmutter ihr vor der Thüre noch 

ernſtlich Stilljchweigen auferlegt hatte, kehrte legtere in ihr Häuschen 

zurück und weinte bittere Thräne. „So wird es aljo jo weit mit dir 

fommen, Michael”, Hagte fie ſchluchzend vor fi hin, „daß du deinen 

Glauben abzuſchwören geſonnen bift, um das Judenmädchen drüben hei- 

raten zu können.“ 

Das war die große Neuigfeit gewejen, die ihr die redjelige Nach— 

barin mitgeteilt — und obſchon lektere der Sciffersinutter feſt und 

feierlidy verjprochen hatte, reinen Mund zu halten, jo mußten dennoch 

nach Verlauf einiger Tage bereits ſämmtliche Eimvohner von Eid, daß 

Michael jeinen Glauben abzuſchwören und ein Judenmädchen zu heira- 

ten geſonnen jei. 

Von dem Tage an, wo die Nachbarin fie auf das Verhältnis ihres 

Sohnes zu der Yudentochter aufmerkſam gemacht, hatte die Schiffers— 

mutter all ihre frühere Munterkeit verloren ; jtundenlang jaß jie am 

Fenſter und über den Sauerjtrom jchweifte ihr getrübtes Auge nad) 

dem Häuſercomplexe der Juden, wo ihr Michael wieder weilte, — aber 

jo jehr fie auch über die Gänge ihres geliebten Sohnes wachte, fie 

fonnte ihn doc niemals in Gejellichaft eines weibliden Weſens er— 

bliden. 

Eines Abends, als falt die Nachtluft wehte, jagen Mutter und 

Sohn in der Heinen Stube des Scifferhäuschens beifammen. Sie 

waren heute langer als jonft wachgeblieben, denn es war der Todestag 

des Vaters, der vor einem Jahre eben an demjelben Abende feinen 

Geiſt aushauchte. Stille Wehmut lag auf dem kummerdurchfurchten 

Antlige der alten ran ausgebreitet; aber als jie Beide längere Zeit 

für die Ruhe der abgejchtedenen Seele ihres Gatten und Vaters gebetet, 

jchten eine jtille Ergebung Einfehr ins Mutterherz zu halten; fie gab 

ih) der Hoffnung hin, dan die Zukunft ihrem Herzen doch nicht das 

Allerſchlimmſte aufgejpart habe. 

Mitternacht war nicht mehr ferne. da vernahmen die Wachgebliebe— 

nen von jenjeitigen Ufer den Schifferruf eines Wanderers. Meidyael be: 

gab ſich gleich hinaus, band jeinen Nachen los und legte nad einigen 

kräftigen Ruderſchlägen am jenjeitigen Ufer an. Als cr den Wanderer 

im Nachen hatte und dem heimischen Haufe zuruderte, erhob ſich, als er 
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faum in die Stromesmitte angelangt war, ein folcher Windftoß, und 

die Wogen der Sauer gingen dermaßen hoch, daß jein Nachen Gefahr 

lief, umgeworfen zu werden. Diejes dauerte einige Minuten, dann trat 

die vorige Winditille wieder ein. Michael wollte nad) dem Wanderer 

hinbliden, aber Schreden erfaßte ihn, denn er befand fich allein im 

Rachen. „In's Waffer kann er doch nicht gefallen jein,“ meinte er, 

„denn ich kann, joweit meine Augen die Finſternis durchzudringen ver: 

mögen, nichtS wahrnehmen.“ Ein neuer, heftiger Windjtoß zwang den 

Schiffer, auf den Boden feines Heinen Fahrzeuges ſich niederzuwerfen, 

wollte er nicht Gefahr laufen, in's Waffer zu ftürgen. Nur mit äußer- 

fter Anftrengung vermochte er das Ufer zu erreichen. Nachdem er jeis 

nen Naden unter dem Weidengefträude geborgen und an der Kette 

befeftigt hatte, wollte er, ſich bekreuzend, in's Haus eilen, aber eine 

neue Ericheinung feffelte ihn. — Dicht unter dem Kreuze des Birn- 

baumes jtand cine riefige Geftalt mit traurigen leichenblaifen Zügen, die 

beim Nahen des Sciffers die geöffnete Dand gegen ihm ausjtredte. 

Michael nahın allen Mut zujammen und fragte: „Bilt du von Gott, 

jo rede; gehörit du aber zu den Berdammten, jo fliehe dieje heilige 

Stütte". — 

— Die Geftalt blieb jtumm. 

Michael wagte es noch einmal zu fragen: „Was ift dein Begehr?“ 

worauf der Geift mit hohlflingender Grabesjtimme antwortete: „Eine 

geweihte Doftie zu meiner Erlöjung !" 

Den Schiffer erfaßte bei diefer Antwort tiefes Grauſen; er be 

freuzte fich wiederholt und enteilte jchnell dem unbeinlichen Orte. In 

jeine Wohnftube jtürzend, wo er die Mutter jeiner harrend fand, er: 

zählte er diejer das joeben Erlebte. Die alte Frau bat ihn, fich ruhig 

an’s Feuer zu fegen, warf noch einige Holzicheite in die praijelnde 

Flamme und begann: „Ueber das, was du heute Abend bei dem diden 

Birnbaume geichen haft, mein Sohn, geht eine böſe Zage im Eicher: 

thale um. Die Großmutter hat meiner Mutter fie erzählt und von 

legterer hörte ich ſie ſchon als Feines Mädchen. Nor mehr als hundert 

Jahren lebte droben auf unſerem Schloffe ein gar böjer Graf, der nur 

ein einziges Kind, ein bildjchönes und tugendhaftes Töchterlein Hatte. 

Dan erzählt ſich, daß an der Wiege dieſes Grafenfindes eine jchöne 

Fee ihre Segenswünjche geipender habe, und jo wuchs denn das Kind 

zur wundersliebliden Jungfrau heran. War nun der Bater ein gar 

jtolzer Mann, danıı war die Mutter ein Engel an Barmherzigkeit und 

Xiebreiz. Wenn tm wilden Forjte der Schloßherr dem cdlen Waidwerk 

oblag, zogen die Armen und Bedrängten des Thales zur Schloßpforte 

und reichlich bejchenft zogen jie alle von dannen Als das Grafentöd)- 
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terlein in's zwölfte Lebensjahr eingetreten — jtarb die Mutter — und 

kaum, daß die edle Frau im der Familiengruft beigejegt worden, führte 

der Graf fein Töchterlein zu einer entfernten Berwandten, wo es jeine 

Jugend in Gejellichaft einer griesgrämigen Tante freudelos verlebte. 

Zwanzig Jahre war die Örafentochter alt geworden, da erjchien eines 

Tages der Vater mit großem Gefolge, fein Kind heimzuführen. — Nun 

begannen, angezogen von der hohen Schönheit der Jungfrau, von Nah 

und Fern die Freier ihrer Minnewerben ; aus fremden Landen jogar 

famen Örafen und Fürften mit ftattlichem Gefolge und reichen Gejchen: 

fen herangezogen. Das Grafenfind aber hatte bereits gewählt; einem 

Ichlichten Thalbewohner, einem jungen Fiicher hatte jie ihr Herz ge: 

ichenft. In finftern Mächten, wenn alle Xeibeigenen im Thale in er- 

quidendem Schlummer lagen und fein Lichtſchimmer durch die Heinen 

Fenſter der Dütten drang, kamen fie zujammen und Hagten ſich ihr 

Herzeleid. Eines Abends, als fie wieder draußen bei dem Kruzifire 

unter den Äſten des Birnbaumes beifammenftanden und der Jüngling 

in bittere Klagen über die Doffnungslofigfeit feines Werbens ausbrach, 

belaufchte fie ein fremder Nitter, der das Gehörte zur jelben Stunde 

dem Vater der Jungfrau verriet. 

Der ftolze Graf, der gerade mit jeiner Jagdgeſellſchaft beim frohen 

Becher zechte, hatte nicht jobald Kunde dieſer nächtlichen Zuſammenkunft 

erfahren, als er jeine Gejellichaft verließ und fich hinab in’s Thal be— 

gab, wo er die Liebenden, die im Bollgefühle ihrer Sicherheit jedes Ge: 

räuſch des Herannabenden überhört, jelbjt belaujchte, wie fie fich unwan- 

delbare Treue bis in den Tod ſchwuren und die Liebe priejen, die jelbit 

Wunder wirken und unüberſteigbar jcheinende Hinderniffe mit Leichtig- 

feit überwinde. 

Plötzlich ſtand der Graf von Eich zwiichen den Beiden und den 

Jüngling an der Schulter faſſend, vief er aus: „So gieb du mir eine 

Probe von den Wundern, die die Liebe schafft! — Bringe mir, noch 

ehe der morgige Tag anbricht, joviel Gold, als du und deine Geliebte 

hier wiegen, wenn nicht, dann werde ich dich richten. Trachte nicht, zu 

entflichen, dem dir ift wohl befannt, daß der Arm des Hochgerichts— 

herrn von Eid) weiter reicht, als and) die ſchnellſte Flucht dich meiner 

Gewalt zu entreißen vermag !" — Diejes im drohendem Tone jagend, 

entfernte er jich mit feiner Tochter und ließ den armen Fiſcher allein unter 

dem Birnbaume Stehen, der Verzweiflung überlaffen. Da jah der um: 

glückliche Liebhaber vor ſich gar jelffame rrlichrer tanzen und jeinem 

Schmerze höhnen — und eine in fenerroten Mantel gehüllte Geftalt 

ftieg aus der Erde: es war der Beyſucher, der fich dem Fiicher näherte 

und zu ihm ſprach: „Ich kenne deine Lage. Verſprich mir deine Seele 

umd noch che der Morgen angebrochen, ſchaffe ich dir das Gold. 



Der Fiſcher, thöricht und in der Liebe verblendet, willigte ein und 

der Böſe ftellte feine Bedingung. „Bringe mir um die Mitternachts: 

jtunde eine geweihte Hoftie an dieſen Ort und id) veripreche dir, den 

Wünjchen des Grafen gerecht zu werden." Der Jüngling ging darauf 

ein, in derjelben Nacht, ja in derjelben Stunde noch, wo ihm der Ber- 

jucher erichienen, erbrach er die Thüre des Gotteshaufes, raubte aus 

den Tabernafel eine heilige Doftie und brachte fie dem Böſen. — Was 

weiter geichehen, hat niemals eine lebende Seele erfahren ; aber noch in 

derjelben Nacht ftarb das Töchterlein des Grafen und als der Hahn 

den Morgen verkündete, fand man den Fiſcher enticelt am Birnbaume 

liegen ; jeine erjtarrte Dand hielt einige Stüde Gold umfaßt — — 

jtill beerdigte man ihn, fein PBriefter ſprach ein „Ruhe in Frieden” an 

jeinem Grabe." 

— „Schrecklich“, ſprach Michael nach einer Pauſe, „und die Geſtalt, 

die ich vorher am Kreuze jah, ift aljo der Geiſt jenes Unglüdlichen ?' 

„Ja es ift der Deiligtumsichänder", jprad; die Mutter. „Altjähr: 

lich um dieſe Zeit verläßt er jein Grab, nimmt menschliche Geſtalt an 

und bittet alle, die etwa nm die Mitternachtsftunde am Kreuze vorbei 

müſſen, um eine geweihte Hoftie. Als Strafe für feine Frevelthat ift er 

nämlich gezwungen, jolange znrücdzufchren, bis ein Vorübergehender ihm 

eine geweihte Hoftie bringt, die er alsdann in die Stapelle zurüdtragen 

und zur ewigen Seelenruhe eintehren fann. Der Wanderer aber, den 

du in deinem Machen in die Mitte des Stromes gerudert, ift wiederum 

der Geift des Filchers. Dein Bater, Gott hab’ ihn jelig, führte ihn 

oft über die Sauer ; daß er heute nicht bis an's Ufer mitgefahren, hat 

daher jeinen Grund, weil die Minute, wo er am Streuze ericheinen 

mußte, Schon herangenaht war. — Sollte nun einitens, was jedoch bei- 

nahe unmöglich erſcheint, an eben derielben Stelle, wo der Fiſcher dem 

Böſen jeine Seele verkaufte, ein anderer der Hölle ſich verjchreiben oder 

wiederum ein Sacrilegium im der Kapelle ftattfinden, dann kann der 

Geiſt des Fiichers zur Ruhe einkehren, der zukünftige Gottesräuber aber 

erbt jeine Strafe und muß allmählid) am Birnbaume die Borübergehen- 

den um eine geweihte Hoſtie anbetteln.“ 

— „Dann wird die arıne Scele des Filchers wohl cine Zube fin: 

den”, ſprach Diichael, der mit geipannteiter Aufmerkſamkeit der Erzäh— 

lung der Mutter gefolgt war, „es wird ſich wohl Niemand mehr 

erfühnen, einen jolchen Gottesraub zu begehen.“ 

„Unmöglid) ift es immerhin micht“, entgegnete rasch die Mutter, 

„es gibt eben Menjchen, die ein geſtecktes Piel, und mag cs auch ſchier 

unerreichbar jein, ſelbſt durch unlautere Meittel zu erreichen juchen. Ich 

erinnere nur an das Judenvolk. Wie manche Grenelthaten haben wir 

nicht ſchon von dieſen Menjchen erzählen hören ? — Und wie mancher 

219 

2 



8* 
2 

a 

brave Ehriftenjüngling hat nicht ſchon feinen Glauben abgejchworen, 

blos aus dem Grunde, um eine Judentochter heiraten zu fünnen ?* 

Die Mutter machte eine lange Paufe, um die Wirkung zu beob- 

achten, welche ihre Worte auf ihren Sohn ausühen mochte. Da diejer, 

obgleidy er jehr bleic) geworden war, dennoch ſtumm blieb, fuhr die 

Mutter eindringlicher fort: 

„Auch von dir, mein Sohn, geht eine gar böje Mähr im Dorfe 

um. Dein anffälliger Verkehr mit den „Juden drüben gibt Anlaß zu 

mancherlei Vermutungen die ich nicht wohl glauben mag. Geſtehe mir 

aufrichtig, haft die wirflidy ein Auge auf die Schöne Judentochter gewor: 

fen, die ich jeden Tag am jenfeitigen Ufer Waffer jchöpfen jehe ?" — 

Dieje direkte Frage brachte Michael einigermaßen in Verwirrung 

und mit zu Boden gerichteten Blicke fam es zögernd über feine Xippen: 

„Ich muß dir's geftchen, Mutter, ich jehe die ſchöne Judith von drüben 

jehr gerne, auch glaube id) dir mit Beſtimmtheit verfichern zu können, 

daß auch fie meine Neigung erwidert, aber denke nur nicht, daß ich den 

Glauben, in dem du und mein jeliger Vater mich unterrichtet, abjchwöre 

um das jüdiiche Mädchen heiraten zu können. Wenn Judith nid) 

wirflich treu liebt, dann wird fie auch zu meinem Glauben übertreten, 

zu der Religion ſich bekennen, in der id groß gezogen worden bin.“ 

Die Mutter ſchwieg auf die Erklärung ihres Sohnes ; ſtumm erhob 

fie Sich zum Scylafengehen, nahm Weihwaller, und im Begriffe, ihrer 

Schlafkammer zuzuschreiten, beiprengte fie ihren Sohn mit den gefegne- 

ten Tropfen und ſprach: „Michael, ic bin alt und gebrochen, aber 

wenn du einmal allein in der Welt ſtehen wirft, denfe nur oft an die 

Zage von der geraubten heiligen Doftie und an den irrenden Geift des 
arınen Fiſchers.“ 

So ſchieden sie. 

Wieder waren zwei Jahre borübergefloſſen in's unermeßliche Zei— 

tenmehr. Michaels Mutter war eingekehrt in's kühlende Grab am die 

Seite ihres Gatten und ihr Zohn fuhr wie chedem die Wanderer in 

jeinen Nachen über den Saueritrom. Hatte er, als jeine Mutter nod) 

unter den Lebenden weilte, manche Stunde des Tages in der Judenge— 

meinjchaft verlcbt, jo verweilte er jewt oft ganze Tage im dem ſemiti— 

ichen Dorfe. Dit Beltimmtheit konnte Niemand von den Eſchern jagen, 

was eigentlich Dlichael drüben trieb, aber er jelbft wußte es am beiten, 

er hatte fein Derz am die Tochter des reichen Juden Aaron, die ſchöne 

Judith, verloren. 

In finfteren Nächten, wenn die Eicher Bevölferung Sich im erqui— 

enden Schlummer wiegte, jegte Michael mit feiner Geliebten über den 

Strom, und dann wandelten fie unter dem verrufenen Birnbaume auf 

und ab. 
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Als sie eines Abends wiederum im den finftern Schatten des 

Baumriejen einherwandelten und ihre Schwüre von fteter Liebe und 

unwandelbarer Treue ernenerten, wurden fie plögßlich von einander ge- 

riffen und Maron, der Water der Jungfran ftand Funfelnden Auges 

zwiichen ihnen. „Du willft mir meine Judith rauben, Chriſtenknabe“ 

ſprach er mit heiferer Stimme, „wag e8, fie noch ein einziges Mal mit 

deinem Blicke zu beleidigen und der Haß meines ganzen Stammes wird 

jich über dein Haupt ergießen." — Diejes jagend, hatte er feine Toch— 

ter am Arme ergriffen und war bald mit ihr in der tiefen, allumberr: 

chenden Dunkelheit verichwunden. 

Betänbt wanfte Michael von dannen; wie er jein Häuschen 
erreichte, er wußte es nicht; vergebens rief am jemjeitigen Ufer cin 

Wanderer jein „Hol' über !" Meicyael erichien nicht mit feinem Nachen ; 

auf feinem Lager wälzte er ſich ruhelos und trübe Nebel umlagerten 

jeine Seele. 

Einige Tage waren nach dem jüngften Ereigniffe verfloffen; Mi- 

chael hatte feinen Fuß mehr in das Judendorf gejegt und jeder Ber: 

fehr mit der ſchönen Judith jchien abgebrochen zu fein, — da trat zu 

des Sciffers größtem Erjtaunen der reihe Aaron eines Tages bei 

Nachtanbruch an’s jenfeitige Ufer umd rief Michael, er möge ihn über 

den Strom fahren. Diejer band feinen Nachen los und als er am 

andern Ufer landete, jtieg er an's Land, befeitigte jein Fahrzeug an 

eine aus dem Boden hervorquellende Wurzel und verjchwand in Beglei- 

tung des Juden zwiichen den Häuſern. 

Tiefe Nebelichatten lagerten bereits über dem Sauerſtrome, als 

Michael das Yudendorf verließ und mit fräftigem Weltenjchlage die 

breite Wellenfurche durdichnitt. Aus dem Lebensluftigen Yünglinge 

ward im den wenigen Stunden, die er in der Gejellichaft der Juden— 

colonie verlebt, ein finfterer Gejelle geworden — und der Preis, der 

ihm das reiche Judenmädchen, die Schöne Judith zuficherte, er bejtand 

in einer — geweihten Hoſtie. 

In der darauffolgenden Nacht wateten vier bärtige, finfter drein- 

blickende Gejtalten an einer fjeichten Stelle durch den Sauerftrom und 

lenften ihre Schritte zu dem Birnbaume, an dem das Kruzifix hing. 

Lautlos harrten fie dort eine volle Stunde, dann mäherte fich der stillen 

Gruppe eiligen Schrittes ein ichlanfgewachjener junger Dann. Es war 

Michael, der joeben jeinen Gottesraub begangen hatte und den Juden 

den bedingten Preis überbrachte. 

Im jelben Augenblide jedoh, als der Jude Maron feine Hand 

nach der Hoſtie ausftredte, jtand der Geift des Fiichers unter ihnen, 

hatte dem Schiffer das geweihte Brot entriffen und war im Augenblid 

verichwunden. 
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Nunmehr ließen die Juden ihre Henchlermasken fallen: ſie um— 

ringten den wehrloſen Michael und ſtießen ihm ihre ſcharfen Dolchmeſſer 

in die Bruſt daß er im nächſten Augenblick ſeinen Geiſt aufgab. 

Am andern Morgen begruben die Eſcher ihren Mitbürger unter 

dem Birnbaume ; fie ahnten wohl den Zujammenhang der Gejcichte, 

aber das Dunkel, das den geheimnisvollen Mord umſchwebte, ward 
nicht gelichtet. 

Der Spud am Kreuze jchien nicht mehr wiederzufehren, da jtand 

ein Jahr jpäter, an eben demjelben Tage, wo die Juden den Mord 

begingen, der Geiſt des ermordeten Sciffermichael® unter dem Birn- 

baume und bat die veripäteten, dort vorbeimüffenden Wanderer um eine 

heilige Hoſtie. 
Doch nicht allein in Geftalt eines Bettlers zeigte ſich der Geift 

des Schiffers, auch als Jäger erſchien er in mitternächtliher Stunde 

dem Wanderer. 

In der Nähe des Burgfledens, auf „Milleböſch“ jagte er in blei- 

farbigem Anzuge in finftern Nächten, aber nicht das Wild der Wälder 

juchte fein Geſchoß zu treifen, e8 war die geweihte Hoſtie, die er be: 

ftändig im der Zuft vor ſich herichweben jah, aber nie erreichte. In der 

Luft wurde die wilde Jagd fortgeiegt: das laute Gejchrei des Jägers 

ericholf oft in der Nähe von Eſch; bald war es die Gejtalt des Jägers, 

bald die des Bettlers, die dem nächtlichen Wanderer auf verjchiedenen 

fich freuzenden Wegen entgegentrot, ihn um eine gemweihte Hoſtie bittend. 

Wenn dann der Wanderer id) befreuzte und ftillfchweigend jeinen Weg 

fortiegte, verjchwand der Spud; fern und ferner zog die nächtliche Jagd; 

die legten Verzweiflungsrufe des Hoſtienjägers gab höhnend das Echo 

des Eicherthales zurüd. 

Beitrag zur Gejchichte 

des Schloſſes und der Herrſchaft Falkenſtein. 
Bon Theodor Bassing, Gemeindefetretär der Stadt Vianden. 

Fortſetzung.) 

Johann von Brandenburg, Herr von Falkenfein. 
Bärſche!) läßt irrthümlich diefen Johann von Falkenſtein gelten 

als einen Sohn Boemund's, Herrn von Neufchatean und Falfenftein, 

9) Eifl. illast. IIT, 1. Abthl. 569560, 
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aus der Linie Marlieres:Neufchatenn. Wirklich aber war er der zweit- 

ältefte Sohn Diedrich's, des ſiebenten Herrn von Brandenburg, deſſen 

Gemahlin, wie wir bereit3 wifjen, eine Schwefter Boemund's von Fal— 

fenjtein war ; es geht dies aus mehr denn einer Urkunde hervor. 

Bei einer zweiten Uebereinkunft in Betreff der väterlichen Dinter- 
lafjenichaft trugen ihm 1326 jeine Brüder die Verwaltung derjelben für 

eine Zeitfrift von ſechs Jahren auf, damit er mit den Einfünften diejer 

Güter ihre Schulden bezahle. ’; Johann jcheint jedoch dieſes Amt nicht 

uneigennügig verwaltet zu haben, weßhalb er bei den Magiftraten der 

Stadt Yuremburg in üblen Ruf fam, gleichſam als hätte er sich des 

Raubes und der Gewaltthätigkeit gegen feine Brüder und ihre Schütz— 

linge jchuldig gemacht. ?) 

Johann von Falkenſtein ftand im jehr hohem Anfehen und war 

ein Bertrauter Johann's des Blinden, Königs von Böhmen und Gra— 

fen von Luxemburg. Much ericheint er in Urfuuden als eine wichtige 

Perſönlichkeit der damaligen Zeit. 
Im Jahre 1347 ericheint er jogar als Senejchall, d. h. Statt: 

halter von Zuremburg ?) und im Jahre 1333 als „Ceoutete* (Schult- 

heiße) von Trier.) 

Als Bertrauter des Königs Yohann begleitete er dielen nach Prag 

und Wien. Zu Prag trat ihm König Johann am 2, Februar 1342 

den Berg Eaitel, jest Friedland genannt ®), zwilchen Warweiler und 

Srimmeljcheid, ab, wojelbjt er noch im mämlichen Jahre eine Burg 

baute, die er von dem Grafen von Yuremburg zu Lehn nahm. % Dann 

vergrößerte er den Gerichtsbezivk diejer Burg, indem er die Höfe Win- 

teripelt, Kleinedelroth, Orten (?) und aucd das Dorf Filsdorf bei Danım 

dazu 309.7) 

1) Publicat. III, p. 28, n® 5. 

2) Id, n® 6. , 

3) Würth-Paquet, r&gne de Charles IV, roi des Romains et eomte de 

Luxembourg, n® 70. 
4) Publ. Annde 1883. Archives de Clervaux, n® 174. 

5) Diefe von Bärſch für und für eitel gefuchte Yurgftelle bezeichnet Job. Heydinger, 

ordentl. Mitglied des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande, wie folgt: 

„Auf dem ſchmalen Bergrüden füdlich von Yambertsberg, zwiichen dein von Lamberts— 

berg fommenden Bichelsbah und dem von Greimelfcheid herrinnenden Weſchelbach, ein 

Ouergraben und 109 die Yandzunge fih neigt einige Steine ohne Mörtel — der ganze 

Rüden ift bededt mit gefihloffenem Raſen und Geftrüpp, die dem Einblid in's Innere 

wahren, — weiter zum Fluß folgt eine Heine Ebene, dann fällt der Nüden jäh zum 

Prümthal ab. — Hier baute Johann von Faltenftein, Herr von Bettingen, ein Schloß 

auf einem Berge, genannt Caſtel und Heute ‚Friedland, gelegen zwifchen Warweiler 

und Grimmelicheid.“ (Publ. seet. hist. Annee 1877, p. 104.) 

6) Würth-Paquet, rögne de Jean, n® 1488. 
1) Bertholet, VII, p. 131. 
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Zu Prag diente Johann als Zeuge bei einer Urfunde (Urf. de 

Prage in domo habitaeionis nostre III nonas Februarii (3, Februar) 

1342) des Königs Johann, in welcher diefer dem Markgrafen Karl von 

Böhmen die Vollmacht ertheilte, mit dem Biſchof, dem Kapitel und dem 

Glerus in Breslau über die Wegnahme der Burg Militſch und alle 

Verluſte und Beleidigungen, die von ihm und feinen Beamten aus: 

gegangen waren, zu unterhaudeln, ſich zu einigen und die Privilegien 

und die Freiheiten des Biichofs und des Klerus zu  beftätigen. }) 

In derjelben Stadt befiegelte er Ion am 14. DOftober 1341 eine 

Urkunde des Vogtes Gerhard von Hunolſtein, worin dieſer erklärte, 

verichiedene Güter vom König Johann zu Lehn zum tragen.?) In Böh— 

men Scheint Johann in Geldverlegenheiten gerathen zu fein, denn Huart 

von Eltern, mit dem er verichwägert war, lieh ihm dajelbit die Summe 

von 326 Thalern, davon 50 Fleine Gulden für den Ankauf eines 

Hengftes und 100 Thaler für den Ankauf eines anderen Pferdes (Eel- 

denperde) beftimmt waren ; dafür aber verpfändete Johann von Falfenftein 

dem Huart von Eltern, zufolge Urkunde vom 22. Mai 1349, jeine 

Güter von Beringen bei Merich und Schleiden. ®) 

Diefer Johann von Falfenftein muß reich gewejen jein, denn er 

hat fich einen bedeutenden Landbefig erworben. Unter anderen nannte er 

das Schloß und die Herrichaft Bettingen an der Prüm jein Eigenthum ; 

er hat felbe von Peter von Bar, Derrn von Wierrefort, und feinem 

älteften Sohne jür 6000 Bund kleine Turnojen am 10. April 1334 

gekauft. ) 

Gottfried von Brandenburg, fein Bruder, welcher Canonicus zu 

Trier war, proteftirte gegen den Verkauf von Bettingen, indem er in 

einer Urkunde von 1335 erklärte, daß die Uebertragung des Schloſſes 

Bettingen, welche jein Bruder Johann von Falfenjtein und jeine Gat- 

tin Heilwinis an ihn gemacht, null und nichtig ſei.“) Mit feinem Neffen 

Hermann von Brandenburg erhielt Johann von Falkenſtein, nunmehr 

auch Herr von Bettingen, jchon im Jahre 1334 verjchiedene Güter zu 

Nenerburg zu Lehen. 6) Beide beſaßen im Jahre 1339 auch die Hälfte der 

Herrichaft Eich ; die andere Hälfte beſaßen Friedrid) von Eronenburg und 

fein Sohn Friedrid) von Nenerburg. Ein Vertrag wurde zwijchen beiden 

1) Schötter. Johann, Graf von Yuremburg umd König von Böhmen, TI. Band, 

S. 215. 

2) Töpfer, Urkundenbuch der Vögte von Hunolftein, Nürnberg, 1866. T. J. ©. 

187. 
3) Chartes de la famille de Reinach, 1er fascieule, no 388. 

4) Würth-Paquet, rögne de Jean, n° 2067. — Baersch, Eifl. illust. 1, 

1. Abthl. p. 217 gibt irrthümlicher Weife 1333 an. 
5) Baersch, Eifl. I, 1. Abthl. p. 217. 

6) Baersch, Eifl. illust. III, 2. Abthl. 2. Abſchn. p. 9. 
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“2 
T Parteien aufgenommen, und machten ſelbſt fich verbindlich, „eyn ge- 

meyn burfrieden* zu halten. Johann, Derr von Hohlenfels und 

Nitterrichter, befiegelte diefe Urkunde. ; Auch erflärt Johann in einer 

Urfunde vom Fahre 1330, feine Altodialgüter von Xijeriel, Monzel, 

Keftin und Pysport vom Erzbiihof Balduin von Trier zu Lehen zu 

tragen, ®) und in einer andern Urfunde vom 20. Auguſt 1339, „daz 

gut zu Wampach* von demjelben Erzbiichof gefauft zu haben. 9) Von 

dem Erzbiſchof Balduin und der Kirche zu Trier beſaß Johann ferner 

in Gemeinichaft mit jeinem Neffen Hermann von Brandenburg domum 

in monte Novi Castri (Neufchateau) prope Witlich und verjchiedene 

Einfünfte und Grumdrenten zu Lehen, zufolge Urkunde vom 17. Fe— 
bruar 1333.%) Für 500 Ihaler kaufte Johann endlich am 29. Mai 

1346 von Gerard, Herr von Hamm und dejien Gemahlin da eine 

Rente von 25 Malder Korn, 25 Malder Dafer und 25 Thaler auf 
das denjelben zugehörige Dorf PByrinjcheit. °) 

Wegen jeiner großen Gerechtigfeitsliebe und ſeiner Unpartbeilichkeit 

wurde Johann von FFalkenftein öfters als Schiedsrichter herangezogen. 

Als folchen jehen wir ihn zum erjten Male auftreten bei dem Zwiſte 

der Gebrüder Arnold I. und Gerhard 1V. von Blankenheim im Jahre 

1335. 8) Dann erjcheint er in dem Jahre 1339 (am Tage der hl. 

Agnes; als Vermittler bei einer Theilung der Herrichaft Beaufort (Be: 

fort), welche Adelheid von Beaufort, ihr Sohn Johann und Johann 

von Heiſenberg (Deinsberg ?) unter ſich machten. ?) 8 fahre jpäter, im 

Jahre 1347, vermittelte er den Frieden zwiſchen dem Grafen Johann 

von Sponheim und dem Grafen Gilles von Daun. ®) Damals war er 

Seneſchall, d. h. Statthalter von Yuremburg. Ferner wurde Johann 

und jein Bruder Sotfried von Brandenburg, der damals Chorbiichof 

von Trier war, im jahre 1348 zu Sciedsridteın ernannt, um die 

zwijchen Wilhelm, Herrn von Manderjcheid einerjeits und dem Erzbi— 

ichof Balduin von Trier und dem Markgrafen Wilhelm von Jüliers 

u. ſ. w., feinen Verbündeten andererjeits, ausgebrochenen Streitigkeiten 

zu schlichten. ®) 

1) Publ. seet. hist. Annde 1883. Archives de Clervaux, no 210. 

2) Würth-Paquet, regne de Jean, roi de Boheme et eomte Jde Luxenm- 

bourg, n® 859. 

3) Id. ne 1318. 
4) Id. n® 993. 
5) Publ. seet. hist. Année 1883, Archives de Clervaus, n" 259. 

6) Baersch, Eifl. illust. I, 1. Bd., 1. Abthl. S. 355. 

7) Bertholet, T. VI, p. 42. 
8) Würth-Paquet, regne de Charles IV. roi des Romains et comte de 

Luxembourg n® 70. 

9) Würth-Paquet, regne de Charles IV, roi des Romains et Comte de 
Luxembourg, n° 152. 



Urkunden, worin Johann von Falkenstein jelbit als Bürge vor- 

fommt, oder andere für ihn Bürgſchaft leiften, gibt es viele; davon 

aber jeien mur folgende erwähnt. In einer Urkunde vom 21. Juni 1330 

erflärt Johann, daß Walther von Elerf für ihn resp. jeine Schweſter 

Armingardis, die an Ernjt Pictipag genannt Pichpas von Trier ver- 

mählt war, bei Johann Proudon, Bürger von Trier, Birgichaft gelei- 
ftet habe für 400 Pfund Turnojen. ') Er jelbft ftellte ſich 1353 dem 

Juden Jacques von Trier als Bürge fir Arnold von Sierf. 3 In 

einer Urkunde vom 22. Februar 1334 erklären Johann und jeine 

Bruder Gottfried, Canonicns zu Trier, daß Dermann von Branden- 

burg, ihr Neffe, ſich verpflichtet habe, eine von ihnen bei dem Juden 

Iſaak Sandermann, Sohn, contraftirte Schuld von 400 Pfund Heine 

Zournojen abzutragen. °) Mit noch 20 anderen Herren verbürgte ſich 

Johann im Jahre 1340 für den König Johann von Böhmen, weldjer 

Ivois und Birton von dem Grafen Thierry von Loos und Chiny, 

Derrn von Heinsberg und Blanfenberg gefauft hatte, damals auf die 

Kaufſumme aber noch 16000 Reals und 52'/, Meals jchuldig geblieben 

war. ®) 

Von Urkunden, denen Johann jein Siegel als Zeuge beigedrüdt 

hat, find uns 19 befannt. Die erjte datirt ans dem „jahre 1330 und 

betrifft die Einigung feiner Neffen Dermann und Johann von Bran: 

denburg. ®) In der zweiten Urfunde, vom 24. November 1332, erklärt 

Johann von Uſeldingen, die Dörfer Wolfeshelt, Alsdorf, Wys und 

verjchiedene Güter vom Trierer Erzbiichof zu Lehn zu tragen.®) Die 

dritte Urkunde it vom 31. Dezember 1332. In derſelben erklärt Hein— 

rich, Graf von Vianden, auf alle jeine Ansprüche an die Kirchen von 

Trier, Mainz und Speier für geleiftete Dienste Verzicht leiften zu 

wollen, da er von allen drei hinlänglich an Geld entichädigt worden jet. ?) 

Die vierte Urkunde trägt das Datum vom 19. Januar 1333 und bat 

zum Gegenftand eine an diefem Tage im Ort genaunt „Baumellen“ 

ftattgefundene gerichtliche Tagung zweds Beilegung des zwiichen dem 

Erzbiſchof Balduin von Trier und dem Derzog Rudolph von Lothringen 

ausgebrochenen Streites wegen Schäden, die legterer dem erjteren ver: 

urjacht hatte. *ı 

1) Publ. seet. hist. Annee 1883. Archives de Clervaux, n® 159. 

2) Ibid., ne 174. 

3) Ibid., no 180. 
4) Würth-Paquet, Rögestes de Jean de Bohtme. ne 1773. 

>) Publicat. III, p. 28, ne 7. 

6: Würth-Paquet, r&zne de Jean de Boh@me, n° 941. 

7) Ibid. no 948, 

8) Ibid. no 491. 
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[*] 

Die fünfte Urkunde, in der Johann von Falkenſtein als Zeuge er- 

icheint, enthält furz Folgendes: König Johann von Böhmen, Graf von 

Luremburg, lieh von jeinem Obeim Balduin von Trier am 11. Januar 

1333 zu feinem und der Grafichaft Yuremburg Nuten 12009 Gulden, 

welche er vor dem nächiten Chrifttage in der Stadt Trier oder binnen 

drei Meilen von dannen zurüdzubezahlen verſprach. Zur größern Sicher- 

heit verjegte er ihm dafür die Stadt Echternach und die Probſtei Bit: 

burg mit allem Zubehör. Sollten die Einwohner diefer Städte ſich 

weigern, den Erzbiichof als Pfandherrn anzuerkennen und ihm Gehor- 

jam zu leiften, jo machte jich der König verbindlich, ihm alle jeine Gü— 

ter im Mojelgau von Sierf bis Kyl zu verpfänden. ) Die jechite Ur- 

kunde ift vom T. Juli 1338. Walther Brechwalt von Waiferbillig er- 

hielt wegen der treuen Dienfte, die er dem König Johann geleiſtet, jein 

Daus und feine Güter zu Grevenmacher als erbliches Lehen und ward 

von allen Abgaben befreit, die er zu entrichten verpflichtet war. ?) Die 

jiebente Urkunde, trageud das Datum vom 1. Dezember 1338, führt 

Johann unter den Zeugen auf, welche zugegen waren, als jein Bruder 

Sotfried vou Brandenburg, Erzdiafon unter dem Titel des h. Caſtor 

zu Garden an der Untermojel, dem Erzbiihofe "Balduin von Trier den 

Eid der Treue und des Gehorjams jchwörte. ?; Die achte Urkunde, 
welcher Johann jein Siegel als Zeuge beidrüdte, ift vom 18. Dezember 

1339. Jacob Herr zu Moncler, Ritter und Aliſchans, Eheleute umd 

Simon ihr Sohn verbinden und verftriden ſich mit Erzbiichof Baldewin 

und jeinem Erzitifte Trier auf ewige Zeit, ihnen zu dienen mit aller 

Macht, wo und wie es nöthig iſt und in feiner Weile etwas wider fie 

thun. Sie geloben in Prozeffen mit Triers Unterthanen entweder vor 

des Erzitiftes Mannen oder dem geiftlichen Gericht Hecht zu geben und 

zu nehmen, ſich dem Urtheil zu unterwerfen und vorher feine Fehde zu 

beginnen ; auch Brüche vier Wochen nad) deren Anzeige an die Ant: 

leute oder Burgleute zu beifern oder nachdem es vor der Burg Moncler 

gepönet wird oder verkündet mit Boten oder Briefen. Sie befennen, 

daß ihr Theil an dem Haus und der Veſte zu Monclr m. 3. und 

andern Gütern im Saargau vom Erzjtift zu Lehen rühren und fie es 

zu Lehen tragen und empfingen und deßhalb nad) Xehenrecht handeln 

jolfen und wollen. Alle alten Briefe zwilchen Zrier und Meoncler jollen 

gültig bleiben. Das ſchwören fie zu halten bei Verluft ihrer Ehre und 

aller Zehen von Trier.) Zum neunten Male trat Johann als Zeuge 

1) Schötter, Johann, Grat von Yuremburg und König von Böhmen, II. Band, 
81. 

2) Ebendaielbft, S. 203, Anm. 7. 
3) Würth-Paquet, rögne de Jean de Boheme, ne 1275. 

4) Id. ne 1329. Jahresbericht der Gefellichaft für nützliche Forſchungen zu Trier 

über die Jahre 1859 und 1860. S. 12—13. 



auf im Jahre 1340, als nämlich Yohann von Luremburg, König von 
Böhmen, den Grafen von Salm mit dem Schlofie Welftenberg belehnte.' 

Zum zehnten Male trat er als Zeuge auf bei einer Urkunde vom 29, 

Juli 1341, worin Johann, Herr von Neijerfcheid und Mechtilde feine 
rau erflärten, alle ihre zu Dilliffem gelegenen Güter an König Johann 
von Böhmen gegen den Dof zu Dollar abgetreten zu haben.) Zum 

elften Male trit er als Zeuge auf oder vielmehr drüdt er sein Siegel 

bei einer Urkunde Walthers von Meyiemburg, Truchſeß der Grafichaft 

Zuremburg, vom 7. Auguſt 1342, worin diejer erfärt, verichiedene Güter 

vom Erzbiichof Balduin von Trier zu Lehen zu tragen. 9) Zwölftens war 

Johann auch als Zeuge dabei, als Wilhelm von Manderjcheid und feine 

Fran Johanna ſich am 25. Oftober 1343 vom Grafen von Luxemburg die 

Inveſtitur ihrer Burg Manderſcheid ertheilen liegen. *) Dann befiegelte 

er eine Urkunde des Grafen Johann von Luremburg vom 20. Februar 

1343, durch welche diefer Graf dem Kloſter von Echternad) den neunten 

Theil des auf dem Banne und dem Gebiete von Diekirch gezogenen 

Setreides gegen den Hof von Lauffenvelt in der Nähe des Schlofies 

Freudenſtein auf der Lyſer abtrat. d; Desgleicyen befiegelte er die Ur- 

kunde des Grafen Johann von Luxemburg, vom 3. Juni 1346, worin 

diefer befennt, dem Erzbiichofe Balduin von Trier 30,000 Gulden ſchul— 

dig zu fein und demfelben die Städte Echternach, Bitburg, Nemich und 
Srevenmacer zur Garantie überlaſſen zu haben.) Der Beftätigung 

diefer Urkunde durch Johanns Nachfolger, Karl, Graf von Luxemburg 

und König von Böhmen, am 8. September 1346, wohnte er ebenfalls 

als Zenge bei. ; Am 6, Dezember des nämlichen Jahres hing er auch 
jein Siegel an die Urkunde des Grafen Karl's, wodurch dieier der Stadt 

Luremburg ihre Privilegien beftätigte, *) und im jelben Jahre auch an 

die Urkunde Jacobs von Moncler und Wlichans jeine Dausfran, in 

welcher dieje ihre Derzichaft und Gut zu Merzig und die BVogtei daſelbſt 

auf den Erzbiichof Balduin von Trier übertragen. ?) Johann  bejiegelte 

ferner die Urkunde des Grafen Simon von Vianden und Sponheim 

vom 30. Mai 1349, worin dieſer erklärte, die Bürger der Stadt 

Vianden in ihren Freiheiten zu belaflen und zu beichügen. 9) Endlich 

1) Bnersch, Eitl. illast. IT, 1. Abthl. S. 127. 

2) Bertholet, VI, p. 134. 

») Würth-Paquet, rögne de Jean, roi «de Boheme, n" 1530. 

4) Bertholet, VI, 147. — Würth-Paquet, rögne de Jean, n® 1621. 

5, Würth-Paquet, loc. e. ne 1639, 

6) Id., n® 1807. 

T) Id., rögne de Charles IV, n® 3. 
8} Id., regne de Charles IV, n® 40 

9) Hontheim, hist. Trev. IT, p. 160. 

10) Würt-Paquet, rögne de Charles IV, n® 206. 
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befiegelte cr eine Urkunde Gottfrieds von Meyjemburg, vom 14. April 

1351, worin diejer erklärt, das Schloß genannt „zu der Leyen" auf 

der Prüm bei Echternadh, vom Trierer Erzbiichofe zurlidgenommen zu 

haben.) 

Dieje Urkunde ift die legte, im der Johann von Falkenſtein ge: 

nannt ift und wird er wohl noch im jelben Jahre 1351) geitorben 

jein. Ja, es ift dies ziemlich ficher, da Arnold von Blankenheim, der 

Gemahl jeiner Tochter Blancheflor, jchon am 21. Dezember 1351 als 

Herr von Falkenſtein und Bettingen auftritt. ?, 

Johann von Falkenſtein war unftreitig der hervorragenfte Derricher 

von Falfenjtein. Da jeine Gemahlin Heilwich (wahricheinlid) aus den 

Haufe PVinftingen in Lothringen) ihm außer Blancheflore, welche ihrem 

Gemahl die Schlöfler Falkenftein, Bettingen und den vierten Theil von 

Eſch a. d. Sauer zubradjte, feine weiteren Kinder hinterließ, To erloſch 

mit ihm die männliche Linie des Hauſes Falkenstein. 

1341 hatte Johann beſtimmt, daß, wann Herr Gocdenardt, jein 

Bruder, de Pastor is van der kirch in van Langceheit (Landicheid 

in der Gemeinde Baftendorf) würde geftorben fein, jein Neffe Dermanı, 

Herr zu Brandenburg, Patron der Pfarrkirche fein würde.) Das Pa: 
tronatsrecht der Pfarrei von Landicheid, zu welcher das Schloß Bran— 

denburg gehörte, bejaß nämlich das Daus von Falkenſtein. Nach erhal: 

tenem WBatronatsrechte verlegte Hermann, durch VBermittelung feines 

Oheims Gottfried, Weihbiſchof von Trier, die Pfarrkirche von Landſcheid 

nad) Brandenburg, wo diejelbe auch bis zum heutigen QTage verblieben 

ift. ®) 

Ob Eunon von Falfenftein, der 92. Erzbiichof von Trier, der 
>20 auf einem Schlojie Faltenftein geboren wurde; ob ferner deſſen 

Neffe Werner von Falkenſtein, der ihm als Erzbiſchof von Trier folgte 

dem Hauſe Falfenftein a. d. Our entjtanımten, wiffen wir nicht anzu— 

geben. 

Noch zu bemerken ift, daß 1336 Rede war von Weinbergen, die 

man zu Falkenstein a. d. Dur pflanzen wollte. °) Daß es wirflid) 

Weinberge zu Falfenftein gegeben hat, davon erzählen noch heute Tra— 

dition und Bapier. Die Schöifen von Falkenſtein, auf ihren in Felſen 

1) Id, me 287. 
2; Zöpfer, Urkundenbuch der Vogte von Hunolſtein. Nürnberg 1866. T. I, p. 219, 

cite Kyriander, p. 248. 

3) Kalbersch. I. Theil, ©. 

4) Publieat. XIII, p. 97. 

5) Kalbersch I. Theil, S. 9. 

2, 2 

Dir Pfarrei Brandenburg von Herrn Pfarrer Harpes. 
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a 
gehauenen Bänken, erklärten 1635, daß, von Alters her, ihnen der 

Wein, dem Herrn aber die Strafe gehörte. ') 

Arnold von Dlankenheim, Herr von Falkenftein und 

Bettingen. 

1351 bis gegen 1358. 

In feinem ſchon mehrfacd erwähnten Beitrag zur Gejchichte des 

Schloffes und der Herrichaft Brandenburg gibt Herr Brofeffor Dr. 

9. Graf an, daß Falfenjtein nad) dem Tode Johann's von Faltenftein 

fürderhin einen Theil der Herrſchaft Brandenburg gebildet habe, und 

daß Blancheflore, Johann's von Falkenſtein einziges Kind, nicht deffen 

Tochter, jondern die Friedrich's, des adten Herrn von Brandenburg 

und die Gemahlin Burchard's, Herrn zu Vinftingen, Falkenſtein, Bet— 

tingen und Scöneden gewejen jei. Diefe von Dr. Graf aufgeftellte 

und bisher allgemein geglaubte Behauptung iſt eine irrige; denn daß 

Blancheflore, weldye in Urkunden ihrer Zeit eine Dame von Falfenftein 

und Bettingen (legteres Schloß beſaß jie von ihrem Vater, der dasjelbe, 

wie wir geiehen, 1334 von Peter von Bar gekauft hatte) genannt wird, 

wirflicd; die Tochter Kohann’s von Falkenftein, des letten feines Stam— 

mes, war, darüber laffen die Urkunden, in welchen ihrer Erwähnung 

geichicht, feinen Zweifel obwalten. Auch läßt Bärſch?) Blancheflore als 

die Tochter Johann's von Falkenjtein ericheinen. Dan fie mit Burchard, 

Herrn zu Vinftingen und Scöneden, vermählt gewejen, fann nicht ge: 

läugnet werden, allein diefer war ihr zweiter Gemahl. In erjter Ehe 

war fie mit Arnold III. von Blankenheim vermählt, dem fie die Schlöſſer 

Falfenftein und Bettingen und den vierten Theil von Eid a. d. ©. zu— 

bradyte. Arnold empfing darüber im Jahre 1352 vom Kaiſer Karl IV., 

Grafen von Luxemburg, die Belehnung. ’; Schon in einer Urkunde vom 

21. Dezember 1351 wird Arnold von Blanfenheim ein Herr von Fal— 

fein und Bettingen genannt. * Seine Bermählung mit Blancheflore von 

Falkenſtein jcheint um dieje Zeit ftattgefunden zu haben, wofür aud) 

der Umſtand ipricht, daß Blancheflore im Jahre 1352 als Heirathsgut 

die Hälfte des Scloffes von Blanfenheim, weldyes die Herren von 

Blanfenheim vom Herzoge von Brabant zu Lehn trugen, erhielt. di We- 

1) Eiflia illustra, I1, 1. Abthl. S. 128. 

2) Ibid. ©. 74. 

3) Ebendafelbft. — Hontheim hist. Trev. II, p. 416. 

4) Zöpfer, Urkundenbuch der Vögte von Hunofftein, 1, p. 219 eite Gyriander, 

p. 248, 

5) Beyer, Catal. II, 41. — Würth-Paquet, rögne de Wenceslas de Bo- 

heine, eomte, puis Due de Luxembourg, n® 29. 
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gen diejer Schenkung brachen bald nachher Streitigkeiten aus zwiſchen 

den Herren von Blankenheim einerjeit3 und Johann von Schleiden und 

Diederih von Daun andererjeits. Zu offenen Feindieligfeiten führten 

dieje Streitigfeiten indeß nicht, da Wenzeslas von Yuremburg, König 

von Böhmen, wie hervorgeht aus einer Urkunde vom 14 Mai 1354, 

einen gütlichen Vergleich vermittelte. *) 

In einer Urkunde vom T. September 1355 erklärt Arnold von 
Blanfenheim, dem Ritter Duwart von Elter 200 Thaler in Gold ſchul— 

dig zu jein und ihm wegen diefer Schuld Yambequin, jeinen Maire zu 

Schleiden nnd eine Wieſe zu Beringen bei Merſch verpfäudet zu haben.?) 

Nach diejem Datum wird Arnold in feiner Urkunde mehr genannt umd 

ift zu muthmaßen, daß er bald nachher gejtorben ſei. Seine Witte, 

Blancheflore von Falkenſtein, vermählte ſich 1361 im zweiter Ehe mit 

Burchard, Herrn von Vinftingen und Scöneden. Aus der Zeit ihrer 

Wittiwenjchaft find uns von ihr nur 3 Urkunden befannt. In den erjten, 

von Jahre 1359, übergibt fie ihrem Neffen Friedrich Il. von Bran— 

denburg, Sohn Hermann's, ihren Antheil an einem Gute zu Bajten: 

dorf.) In der zweiten Urkunde, vom 12. März 1360, erklärt Blanche— 

flore, Dame von FFalfenftein und Bettingen, daß ihr Neffe Hermann 

von Brandenburg, Herr von Eich, für fie Bürgichaft geleiftert habe bei 

Deyngin von Zieuerey, Bürger zu Trier, wegen veridiedener Güter zu 

Wampad, und in der dritten Urkunde, vom 31. Dftober des nämli— 

chen Jahres, erflärt jelbe, daß derjelbe Dermann von Eſch ſich ferner 

für fie bei Adelheid, der Wittwe Walter's von Eich, verbürgt habe. ®) 

Nach Schannat *) wäre Arnold von Blanfenheim eines gewaltjamen 

Todes gejtorben. Kinder aus jeiner Ehe mit Blandheflore von Falten: 

ſtein hinterlich er feine, denn als dieje 1361 Burdart von Binftingen 

und Scöneden heirathete, wurde legterer Derr von Falkenftein und 

Bettingen. 

Burdard von Finftingen ’) und Schönecken, Herr von 

Falkenftein und Dettingen. 
Diejer war in erjter Ehe mit Margaretha 9) (ſoll heigen Gertrud) 

1) Beyer, Catal. II, 44. — Würth-Paquet, loe. e., n® 80, 

2) Chartes de la famille de Reinach, 1er fascieule, no 442. 

3) Publieat. Ill, p. 28, n® 9. 

4) Publient. 1883. Archives de Clervans, n® 369. 

5) Publieat. 1883, Archives de Clervaux, ne 385. 

6) Baorseh, IT. 1. 263. 

7) Binftingen, von den Franzoſen Fenestrange genannt, liegt an der Saar, 

jwiichen Saarwerden und Saarburg. 

8) Baersch, Ill, 1. 2. Abthl. 374. 
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von Falkenſtein, Schweſter Boemund's von Falkenſtein und der Wittwe 

Gerhard's von Schöneden vermählt.“) Seine Bermählung mit Blanche— 

flore von Falkenſtein, der Wittwe Arnold’ von Blanfenheim, fand 

höchftwahricheinlich zu Anfang des Jahres 1361 ftatt, denn während 

Blancheflore am 31. Oftober 1360, wie hervorgeht aus einer Urkunde 

von diefem Datum, ?) noch Wittwe war, ericheint fie ſchon in einer Ur— 

funde vom 20. Dftober 1361 als die Frau Burdard's. °) 

Ueber Burdard fehlen uns alle und jede Nachrichten. Wir wiffen 

nur das cine, daß er und feine Gemahlin Blancheflore, zufolge Urkunde 

vom 26. Mai 1362, alle Güter erworben haben, welche Johann von 

Neifericheit und feine Frau Mechtholde in dem Hofe von PBronsfelt be: 

jaßen, wobei legtere jich jedod) das Rückkaufsrecht nad 5 Fahren ver: 

mittelteft der Summe von 900 Gulden vorbehalten haben. *®) 

Blancheflore überlebte auc ihren zweiten Gemahl, denn im einer 

Urkunde vom 5. Juli 1574 erklärt Ludolf, Derr von Differdingen, 

Nitterrichter des Derzogthums Yuremburg, dag Blancheflore von Falken: 

ftein, Dame von Linftingen, Wittwe Burchart's von Binftingen und 

Scyöneden, zu Gunften Ulrich's, Herrn von Vinſtingen, auf ihr Leib— 

geding Verzicht geleijtet habe. °) 

Wann Blancheflore geftorben, ift micht befannt ; indeß war fie am 

15. Muguft 1378 noch am Leben. %) Da nad) ihrem Tode ein Johann 

von Vinſtingen, Herr von Falkenſtein wurde, jo it wohl anzunehmen, 

daß er ihr Sohn war und aus ihrer Ehe mit Burdard von Binftingen 

hervorgegangen iſt. 

(‚Fortiegung folgt.) 

1) Die beiden Brüder Gerhard's von Schöneden, Johann und Gerhard, waren 

ohne Kinder geitorben und ihre Schweſter Elifabethb war an Godart von Wilt ver: 

mäblt. 

2) Publieat. 1883. Archives de Oleryaux, n® 385. 

3) Würtl-Paquet, rögne de Wenceslas de Bohcme, eomte de Luxembourg, 
n" 316. 

4) Id, ne 363. 

5} Id., ne 692, 

6) Id., ne 832, 



Der Deutiche 

Die Augen zur ferne gerichtet, 

Die Hand auf dem pochenden Ber;, 

Drin Sehnſucht zu Bergen geſchichtet, 

So ſteh', wie gegoſſen in Erz, 

Ich bier auf der Höhe und meine, 

Ich müßte hinüber zum Nheine ! 

Tief unten erbraufen die Wogen, 
Es ledt an den Feljen ihr Schaum; 

Ein Sciftlein Fommt ferne gezogen — 

Ein Pünktchen! ich ſehe es kaum! 

Es ſchwindet — ich bleibe alleine, 

So aern wollt" id mit ihm zum Nheine! 

Und laß ich die Augen nun jchweifen 

£andeinwärts, da dehnt fih mein Gut; 

Da Feimen und blüben und reifen 

Die Früchte in jenaender Glut — 

Was nutzen die Schätze im Schreine ? 

Ad wär ich da drüben am Rheine! 

rm 

in Amerifa. 

Dort weilen, die wert mir umd teuer, 

Die liebend mein Herz ftets umſchließt; 

Dort binter dem alten Gemäuer 

Die Braut um mich Zähren vergießt; 

Die Mutter fie tröftet: Nicht weine“ ! 

Es zieht ihn doch wieder zum Rheine! 

Wie Fonnte ich fcheiden von ihnen, 

Don Dater und Mutter und Braut ? 

Dort hätte ein Stern mir gejchienen 

So wunderbar lieblich und trant! 

Nun forſch' ich umfonft nach dem Scheine, 

Der Stern, ach! verblafte am Rheine! 

Sie jagen: „Wie hohl blicht jein Auge! 

Wie jiebt er verftört aus und alt!“ 

Ich weiß es! Mit eifigem Hauche 

Durchrieſelt ein Schauer mich kalt! 

Bald leat man zur Ruh’ die Gebeine — 

Wie lieb wär ein Grab mir am Rheine! 

Guill. Lamesch. 

An „Ons Hemecht“ eingefandte Bücher. 

Die Einfidhtnahme und Benutzung aller unferem Bereine, als Geſchent oder im 

Zaufchvertrag, zugehenden Werke zu erleichtern, ift die Einrichtung getroffen worden, 

daß ſämmtliche Zeitichriften und Werte, während vier Wochen, im Yelezimmer der Yan- 

desbibliothel auflegen. Nah Berlauf diefer vier Wochen, kann Alles ausgelieben 

werden. Unſere Leſer intereffierende Abbandlungen fteben, in Klammern, binter dem 

Namen der betreffenden Zeitichrift. 

Journal de la sociéêté d’archeologie lorraine. 4Te annde. Ne 12, Naney. 

(M. L. Gerinain, les prewiers degres de la Maison de Guermange.) 

Revue d’Ardenne et d’Argonne publice par la soeiöte J'Etudes arde 

naises, be annee. N" 4 & 5, Scdan. 

Revur bibliograpbique beige, 10° annde, Ne 12 et 11er anne, Ne 1&2, 

Bruxelles, Oscar Schepens et Cie, 

Anzeiger des germanischen Mufeums, 1898, Nr. 6. Nürnberg. 

(Katalog der Glasgemäldefammlung des germanischen Muſeums, Tafel 14 - 18) 

Archives belges, Revue eritigue d’historiographie nationale, sous la «li- 

reetion de G. Kurth, annee 1899, Ne 2 & 3. 

Verhandlungen der berliner Gefellichait für Anthropologie, Ethnologie und Urge— 

geichichte. Jahrgang 1898, Juni bis November, 
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Rezenfion. 

Maria, die Mutter Jeſu, die Tröfterin der Betrübten. Feſt-Ol— 
tave gehalten in der Kathedrale zu Xuremburg von P. Johann Peter 

Urbauy, EC. ss. R., Münſter, Alphonfus-Buchhandlung. 

Diefes Wert umferes als Wanzelredner hodhgefchätten Landsmanns wurde in 

Deutichland ungemein belobigend beiprochen, unter andern von dem „Yitterariichen 

Handweifer” und dem „Katholit”. Letzterer ſagt: „Der Berfaffer verfügt über reiche 

„dogmatifche und bihlifche Kenntniſſe. Die Schäge der heiligen Bäter find fleißig aus: 

„gebeutet. . . . Die Sprache iſt einfach, die Darftellung far, die Anordnung des 

„Stoffes lichtvoll. Ueberall ift e8 leicht, den Syllogismus herauszuleſen, den er feinen 

„Ausführungen unterlegt. Diele Vorzüge erheben diefe Meden über das gewöhnliche 

„Niveau.“ Was uns Yuyemburger aber diefe Heden wert und theuer macht und 

weßhalb diefe Predigten an diefer Stelle beiprochen werden, ift der glüdliche Griff 

den P. Urbany gethan, als er feinen Predigten jene Gedanken zu Grunde legte, durch 

welche unfere Borfahren den Triumphzug der ZTröfterin, bei Gelegenheit ihrer Enwväb- 

lung zur Stadtpatronin, verherrlichten, und dadurch uns an jene zwar gedrüdten aber glau: 

bensvollen Zeiten von 1666 erinnert, Man fann jedem Yuremburger fagen: Nimm 

und lies 

Verzeichniss der Mitglieder des Vereins 
für 

luxemburger Geschichte, Litteratur und Kunst 
nach dem Stande vom 1. Mai 1899, 

Vorstand. 

Herr Karl Müllendorfi, Domherr und Ehrenprofessor, Luxemburg, 

Vorsitzender ; 

„J. P. Joseph Koltz, Forstinspektor, Luxemburg, zweiter Vor- 

sitzender ; 

„ Jakob Grob, Pfurrer, Bivingen-Berchem, Sehriftführer ; 

„ Nikolaus Ensch, Geschäftsagent, Luxemburg, Schatzmeister ; 

„ Martin Blum, Pfarrer, Greisch, Mitglied ; 

„ Brück-Faber, Verwalter dor Gefängnisse, Luxemburg, Mitglied ; 

„ Michel Engels. Professor am Athenäum, Luxemburg, Mitglied. 

a) Gründungsmitglieder. 

Ilerr Blum Martin, Pfarrer zu Greisch. 

» Clemen Paul, Verificator der Einregistrirungs-Verwaltung zu Luxemburg. 

„ Engels Michel, Professor am Athenäum zu Luxemburg. 

„ &redt N., Direktor des Athenaums zu Luxemburg. 

„ Haal Bernard, Domkapitular und Dechant zu Luxemburg. 
ie] 
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Herr Herchen H. A, Professor aın Athenäum zu Luxemburg. 

Knaff Arthur, Telegraphen-Inspektor zu Luxemburg. 
Koltz J. P. Josef, Inspektor der Gewässer und Forsten zu Luxemburg. 

Müllendorff Karl, Kanonikus und Ehrenprofessor zu Luxemburg. 

Servais Emil, Ingenieur und Deputirter zu Luxemburg. 

Weber Josef, Zahnarzt und italienischer Konsul zu Luxemburg. 

b) Wirkliche Mitglieder. 

Herr Bassing Th, Gemeinde-Sekretär zu Vianden 

Bellwald N., Steuereinnehmer zu Fels. 

Bourg J. P., Professeur, Ath (Belgique.) 

Brück-Faber, Verwalter der Gefängnisse zu Luxemhurg. (Grund). 

Decker Al. Th., Pfarrer zu Monnerich, 

Duchscher Andreas, Industrieller zu Wecker. 

Grob Jakob, Pfarrer zu Bivingen-Berchem. 

Ensch Nikolaus, Geschäftsagent zu Luxemburg. 

Hostert Michel, Pfarrer zu Keispelt. 
Kellen Franz, ehemaliger Deputirter zu Platen. 

Kirsch Johann Peter, Universitäts Professor zu Freiburg (Schweiz). 

Klein Edmund, Professor am Gymnasium zu Diekirch. 

Kiensch Albert, Assekuranz-Direktor zu Luxemburg. 

Knepper Johanu Peter, Distriktsarchitekt zu Diekirch. 

König Alexander, Pfarrer zu Dünekrodt (Wiltz). 

Kuborn Heinrich, Pfarrer zu Hosingen. 

Lech Friedrich, Ehrendomherr und Dompfarrer zu Luxemburg. 

Lefort Alfred, notaire-honnoraire, rue d’Anjou, 4, Reims. 

Lelitvre J., Postperzeptor zu Bad-Mondorf. 

Leonardy Nikolaus, Pfarrer, Uiausen. 

Ludovicy P. Beainter der Internationalen Bank zu Luxemburg. 

Müller Michel, Lehrer zu Luxembnrg (Grund). 

Pünnel Johann Peter, Dechant zu Remieh. 

Graf Theod. von Pouimaigre, Paris, rue de l’Universite 17. 
Reyter Ludwig, Professor am Gyınnasium zu Diekirel. 

Schröder Nicolaus, Direktor der Ackerbausehule zu Ettelbrück. 

Spedener Gregor, VPostkommis zu Luxemburg-Bahnhof. 

Spoo €. M., Industrieller und Deputirter zu Esch a/Alz. 

Wampach 6., Privatgeistlicher. Paris, rue Mireaumesnil, 92. 

Dr. Welter Michel, Deputirter und praktischer Arzt zu Esch a/Alz. 

Wolff Johann Peter, Notariats-Gehilfe zu Eich. 

Zorn Wilhelm, Pfarrer zu Fischbach 

c) Korrespondierende Mitglieder. 

Herr Adehm J. Dechant zu Vianden. 

Anders Hyr., Gasthofbesitzer zu Luxemburg. 

Bastian Emil, Advokat-Anwat um Deputirter zu Luxemburg. 

Bastian Leon, Advokat-Anwalt zu Luxemburg. 

Graf von Bertier von Sauvigny, Schloss Lagrange (Diedlenholen). 

Beck Christian, Pfarrer zu Hemsta. 

Behm Heinrich, Pfarrer zu Schiftlingen. 

Berens J. Sohn, Rimelingen. 
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Herr Bertrand E. P., notary-publie & auditor, Slepy Eys Lake (Minn.) N.Y. 

” 

” 

” 

“ 

Bichel Franz, Buchhalter, Luxemburg. 

Biel Peter, Pfarrer zu Ehlingen. 

Binsfeld Franz, Präses des Kunst- und Gewerbevereins für Trier und 

Umgegend, in Trier-Löwenbrücken, Saarstr. 114. 

Binsfeld Ph., Pfarrer zu Woltlingen. 

Bian L., Notar und Deputirter zu Redingen. 

Bivort, Direeteur du Bulletin des Halles, Paris rue J. J. Rousseau 

33, France. 

Blum Franz, Eigenthümer zu Burglinster. 

Bomb N. Paramentenhandlung zu Luxemburg. 

Bohn, C. SS. R. Luxemburg. 
Bove Peter, Pfarrer, Stadtgrund. 

Brasseur-Bian, A«vokat-Anwalt zu Luxemburg. 

Brasseur Camille, Ingenieur, Longwy-Bas, France. 

Brücher P., Gendarm zu Bettemburg. 
Brück Hubert, Sekretär der Staatsanwaltschaft zu Luxemburg. 

Chome Emil, Direktor des Syndikats für Roheisen zu Luxemburg. 

Claude Joh. Peter, Gemeindesekretär zu Esch a/Alz. 

Clemen Heinrich, Dechant zu Merseh. 

Clemen M., Pfarrer zu Wilwerdingen. 

Clement Viktor, Kaufmann und Schöffe zu Luxemburg. 

Frau Wittwe Collart-de la Fontaine, Luxemburg, Königsring. 

Herr Collart L. A, Bürgermeister und Deputirter zu Bettemburg. 

” 

2 

Colling Dominik, Baukondukteur zu Ülerf. 

Conrot Yietor, Industrieller zu Pulfermühl-Luxemburg, 

Conrot Albe.t, Industrieller zu Luxemburg. 

Cravat Nik., Pfarrer zu Mertert. 

Dr. Dasburg, praktischer Arzt zu Fels. 
Dasburg-Colling, Paramentenhandlung zu Luxemburg. 

Decker Aloys, Zahnarzt zu Luxemburg. 

Delvaux Valentin, Notar zu Weiswampach. 

Demuth A., Kaplan zu Sandweiler. 

Demuyser Constant, Ingenieur zu Petingen. 

Dondelinger, Ingenieur zu Luxemburg. 

Duchscher Arthur, G»schäftsagent zu Mersch. 

Dupont Josef, Gerichtsschreiber zu Grevenmacher, 

Düttmann-Krombacy, Handelsmann zu Luxemburg. 

Ecker, Professor am Gymnasium zu Diekirch. 

Eichhorn Alph., Notar und Depnutirter zu Mersch. 

Dr. Ewen, Professor am Gymnasium zu Trier. 

Erpelding J., Buchhändler zu Luxemburg. 

Faber, Notar zu Bettemburg. 

Faber Eugen, Advokat-Anwalt zu Luxemburg. 

Dr. Feltgen Ernest, praktischer Arzt zu Luxemburg. 

Ferrant Viktor, Hilfseonservator am Museum zu Luxemburg. 

Flammang Nik, Lehrer zu Luxemburg. 

Fischer Eugen, Präsident der Ackerbaukomunission zu Luxemburg. 

Fischer Joseph, Pfarrer zu Ouren, Rheinprovinz. 

Franck Michel, Bautechniker zu Luxemburg-Bahnhof. 
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Herr Frommes Nik., Pfarrer zu Biwer. 

„ Funck P., Architekt zu Luxemburg. 

„ Fürst Fr., Kaplan zu Stadtgrund, 

„ Gaasch Nik., Pfarrer zu Itzig. 

„ Galle Nik., Zolleinnehmer zu Luxemburg, Bahnhofavenus. 

„ kalles J. Aloys, Handelsmann zu Eich. 
- Gaspar Franz, emeritierter Pfarrer zu Luxemburg. 

„ Gemen Eduard, Buchhalter zu Colmar-Berg (Hüttenwerk). 

„ Gergen Wilh., Professor am Athenäum zu Luxemburg. 

„ traf Bernard, Professor zu Luxemburg. 

- trob Joh. Peter, Zugführer aud Eigenthümer zu Luxemburg. 

„ Heynen August, Notar zu Senningen. 

„ Held Ludwig, Professor am Priesterseminar zu Luxemburg. 

„ Heldenstein-Settegast, Kaufmann zu Luxemburg. 

„ Hemmen, Lehrer an der Taubstummenanstalt zu Luxemburg. 

„ Hemmer, Notar und Deputirter zu Uapellen. 

„ Hemmer Karl Ferdinand, Percepter zu Vianden., 
„ Hengesch D., Domherr und Seminarpräses zu Luxemburg. 

„ Heinricy Corn. Pfarrer zu Vichten. 
„ Henrion Johann Peter, Regierungsrat zu Luxemburg. 

„ Hentges Peter, rus Louis le (Grand 35, Paris. 

„ Herquelle N., Baukondukteur zu Girevenmacher. 

„ Herzig-Müller, Goldschmied zu Luxemburg. 

Hilger, Beamter der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen zu Luxemburg. 

Excellenz Freifrau von Hirschberg, Hofdame I. K. H. der Frau Erbgross- 

herzogin zu Schloss-Beorg. 

Herr Hochmuth Lambert, Expeditions-Vorsteher zu Kleinbettingen. 

„ Hoffmann Heinrich, Handelsmann zu Luxemburg. 

„ Hoffmann-Bettendorf, Geschäftsagent zu Esch a. d. Alz. 

„ Huss-Reyter H, Hotelbesitzer zu Bad-Mondarf. 

„ Jentges Bonav., Kaplan zu Rumelingen. 

„ Joachim, Supernumerar der Einregistrierungs-Verwaltung zu Luxemburg. 

„ Johannes Wilhelm, Pfarrer zu Röllingergrund. 

„ Joliwald, Hausgeistlicher zu Luxemburg (Villa de Gargan). 

„ Kahn Johann, Religionslehrer an der Ackerbauschule zu Ettelbrück. 

„ Kamphaus, Assistent der Direktion der Zoll-Verwaltung zu Luxemburg. 

„ Käsch, Eisenbahn-Sekretär zu Luxemburg. 

„ Kayser Heinrich, Pfarrer zu Fouhren. 

„ Kayser Peter, Pfarrer zu Lellig. 
„ Keiffer Julius, Professor am Athenium zu Luxemburg. 

„ Keiser Greg., Pfarrer zu Niederanven. 

„ Kemp A.. Architekt-Ingenieur zu Luxemburg. 

„ Keriger N., Pfarrer zu Schouweiler. 

„ Kettels Joh. Peter, Postkommis zu Wiltz. 

„ Kenp Joh. Pet., Pfarrer zu Lullingen. 

„ Kiesel, Schulinspektor zu Echternach. 

»„ Dr. Klees Rudolf, praktischer Arzt zu Luxemburg. 

„ Klees-Cherer, Paramentenhandlung zu Luxemburg 

„ Klein Joh. Bapt., Pfarrer zu Dalheim. 

„ Pr. Klein M., praktischer Arzt su Bad-Mondlorf. 
re 
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Herr Knaff Josef, Lehrer zu Luxemburg-Grund. 

„ Kneip P., Hypotheken-Bewahrer zu Luxemburg 

„ Kohn L. B., Pfarrer zu Düdelingen. 

„ Kolbach P., Kassierer zu Esch a/Alz. 

Hochwlirdigster H. Johannes Josef Kopper, Bischof von Luxemburg. 

Herr Kremer, Stempler der Einregistrierungs-Verwaltung zu Luxemburg. 

Msg. Krier J. Bern., Generalvikar, Direktor des bisehöflichen Konvikts und 

Deputirter zu Luxemburg. 
Herr Krier Johann, Pfarrer zu Raser. 

„ Dr. Krombach Wilhelm, praktischer Arzt zu Luxemburg-Bahnhof. 

„ Kuborn J. B. Professor und Seelsorger am Athenäum zu Luxemburg. 

„ Lambert A., Bankdirektor zu Luxemburg. 

„ Lamesch Wilh., Lehrer zu Waldbredimus. 

„ Lamort Lucien, Industrieller zu Luxemburg (Limpertsberg). 
„ Läarue, Richter beim Bezirks-Gerichte zu Luxemburg. 

„ Legallais, Direktor der Eisenhütte zu Dommeldingen. 

„ Leidenbach, Gerichtsschreiber zu Wiltz. 

„ Linden Joh., Lehrer zu Lamadelaine. 

„ Linster, Glasmaler zu Bad-Mondorf. 

„ Logeling Joh., Zeichenlehrer an der Normalschule zu Luxemburg. 

„ Lönertz J. P., Lehrer zu Luxemburg. 
„ Maas Ant., Kaplan zu Calınus. 

„ Macher, Deputirter zu Reimich. 

„ Majerus Leo, Notar zu Luxemburg. 

„ Majeres Joh., Pfarrer zu Limpach. 

„ Majerus M., Pfarrer zu Syr bei Banschleiden. 

„ Masseler Leo, Beamter der Eisenbahn-Verkehrs-Inspektion zu Luxemburg. 

„ Mathieu Karl, Deputirter zu Wiltz. 

„ Menager L., Professor zu Luxemburg. 
„ Mergen J.-P., Pfarrer zu Pfaflenthal. 

„ Mertens Alph., Notar zu Wiltz. 

„ Meyers Jakob, Professor am Athenfum zu Luxemburg. 

„ Meyers Nikolaus, Notar zu Ülerf. 

„ Meyers Joh, Pfarrer zu Colmar-Berg. 

„ Meyrer J. P. Pfarrer zu Niederkerschen. 

„ Meyrer Nik., Kaplan zu Hollenfels. 
„ Mille Nestor Josef, Bisthums-Sekretär zu Luxemburg. 

„ Mas N. Pfarrer xu Berburg. 

„ Molitor P„ Buchhalter zu Luxemburg-Bahnhof (Wallisstrasse). 

„ Morsche Karl, Bauunternehmer zu Luxemburg (Ulausen). 

„ Mossong L., Pfarrer zu Kahler, 

„ Mousel Emil, Deputirter und Bürgermeister der Stadt Luxemburg. 

‚„ Mousel Julius, Kaufmann zu Luxemburg. 

„ Müller J. P., Postkommis zu Luxemburg (Bahnhof.) 

München A. Ingenieur zu Luxemburg. 

Frau Witwe Nathan Emil, zu Luxemburg. 

Herr Nitschk& P., Professeur, rue Dodens, 29, Anvers, 

„ Nesen, "meritierter Lehrer und Organist zu Esch n/Alz. 

„ Nothum, Pfarrer zu Weymerskirch. 

„ Peffer J.-P., Pfarrer zu Rümelingen. 



Herr Peters Albert, Buchhalter zu Luxemburg (Thiergarten). 

Petry, Ehren-Friedensriehter zu Roodt a/S. 

Philippart N., Assekuranz-Direktor zu Luxemburg. 

Pinth J. P.. Professor der Gewerbeschule zu Luxemburg. 

Pinth Th. J. K., Postkommis zu Luxermburg-Bahnhof. 
Poncelet M., Postinspektor zu Luxemburg. 

Post N,, Deehant zu Greveomacher. 

Excellenz Freifrau von Preen, Oberhofmeisterin I. K. H. der Frau Gross- 

herzogin zu Luxemburg. 

Herr Raus Fr., Lehrer zu Vianden. 

Reding Heinrich, Lehrer zu Pintsch. 

Rehlinger M., Pfarrer zu Ortringen. 

Reiland Mathias, Notariatsgehilfe zu Senningen. 

Reinard Joh., Gendarmerie-Wachtmeister zu Bettemburg. 

Reichling J.-P.. Koadjutor am bischötlichen Konvikt zu Luxemburg. 

Reiners Ad., Pfarrer zu Dippach. 

Reuland J., Pfarrer, 501, Park-St., Syracous (New-Vork, Nord-Amerika). 

Reuter Fr., Ehrenprofessor zu Luxemburg. 

Richard-Jonas Leon, Advokat-Anwalt zu Luxemburg. 

Rodange, Oberingenienr zu Luxemburg. 

Rodenbour J., Lehrer zu Fischbach (Mersch). 

Rodenbour Nik., Pfarrer zu Holler. 

Rouff P., Beamter der Prinz-Heinrieh-Bahn zu Luxemburg (Glaeis.) 

Sax J., Pfarrer zu Niederdonven. 

Salentiny Emil. Notar und Deputirter zu Ettelbrück. 

Schaack Hyac., Professor am Athenäum zu Luxemburg. 

Schaudel B., r&dacteur en chef au Ministöre des Finanees, Avenue 

(sambetta, 13, Paris. 

Schadecker N., Pfarrer zu Hellingen. 
Scharff Bernard, Kanonikus und Deehant zu Betzdorf. 

Simons Karl, Präsident der Internationalen Bank und Deputirter zu 

Luxemburg. 

Schiltz P., Professor am Priesterseminar zu Luxemburg. 

Schmit Adolf, Advokat-Anwalt und Deputirter za Luxemburg. 

Schmit D., Lehrer, zu Weiler-zum-Thurm. 

Schmit Jakob, Hiifskondakteur zu Esch a/Ale. 

Schmit Johann, Pfarrer zu Medernach. 

Schmitz J., Domherr und Ehrenpräses des Priesterseminars zu Luxemburg. 

Schmitz Jakob, Professor am Athenäum zu Luxemburg. 

Schneider Ed,, Vikar zu St. Michael, Luxemburg. 

Scholl Joseph, Postkommis zu Wiltz. 

Schrader L., Uhrmacher und Juwelier zu Luxemburg. 

Schuler Heinrich, Buchhalter zu Esch a/Alz. 

Schuller M., Pfarrer zu Roodt (Redingen). 

Dr. Schumacher August, praktischer Arzt zu Luxemburg. 

Schumacher Leo, Notar zu Niederkerschen. 
Schumann Ed., Stenerkontroleur zu Diekirch. 

Schwachtgen J. P., Lehrer zu Nospelt. 

Speltz, Lehrer an der Besserungsanstalt, Grund. 

Speyer, Obergerichtsrat zu Luxemburg. 



Herr Spoo Wilhelm, Postbeamter zu Luxemburg, 

Staudt J. B. Lehrer zu Eich. 
Stehres Johann, Lehrer zu Bivingen-Berchem. 

Stein B., Intendant der Grossherzl. Domänen zu Luxemburg. 

Stomps W., Musikalienhandlung zu Luxemburg. 

Sturm, Professor am Athenäum zu Luxemburg. 

Theves Heinrich, Pfarrer zu Mösdorf (Mersch). 

Dr. Thilges V., praktischer Arzt zu Bad-Mondorf. 

Thilges, Notar zu Hellingen. 

Thill I, Pfarrer zu Schieren. 

Thill Joh., Director des Progyınnasiums zu Eehternach. 

Thiry J+-P., Vikar, zu Pfaffenthal. 

Tudor, Rentner zu Rosport. 
Urbany Ph., Liquidator der Grund-Kredit-Anstalt zu Luxemburg. 

Vannerus, Präsident des Obergeriehtshofs zu Luxembnrg. 

Vannerus Jules, attach® aux archives de l’Etat, Mons (Belgique). 

Toussaint H., Beamter der Kataster-Verwaltung zu Luxemburg. 

Wagner J. Ph., Professor an der Ackerbauschule zu Ettelbrück. 
de Waha Fr. K., Professor am Athenäum zu Luxemburg. 

de Waha Fr. K., Pfarrer zu Arsdorf. 

Walens J. P., Gemeindeeinnehmer zu Garnich. 
Dr. Aug. Weber, praktischer Arzt zu Luxemburg. 

Weicker, Agronom zu Sandweiler. 

Weiler M., Pfarrer zu Niederkorn. 

Weyrich Nik. Vikar zu Bartringen 

Welter J.. Pfarrer zu Munshausen. 

Wengler Michel, Minenaufseher zu Moersdorf (Wasserbillig.) 

Wilhelm Julius, Professor am Athenäum, Clausen. 

Wiltgen Joh, Georg, Pfarrer zu Ehleringen. 

Wittenauer @., Ingenieur zu Luxemburg. 

Witry A. Notar zu Eehternach. 
Wolff Angust, Ingenieur zu Luxemburg. 

van Werveke Nik., Professor am Athenäum zu Luxemburg. 

Worr6-Mertens, Buchdrucker zu Luxemburg. 

Wiinsch-Wolff, Goldschmied zu Luxemburg. 

Würth Albert, Handelsmann zu Luxemburg. 

Würth Albert L., Ingenieur, at the Brow Hoisting and Conveying 

Machinery, Cleveland Ohio V. S. A. 

Würth Ernest, Notar zu Wormeldingen. 
Zieser Joh., Direktor der St. Paulus-Gesellschaft zu Luxemburg. 

Verſonal NAachricht. 

Herr Dr. J. P. Pünnel, Rektor am hl. Geiſt-Spital- und Pro— 

feſſor des Kirchenrechtes am Prieſterſeminar wurde zum Dechanten von 

Remich ernannt. Unſere herzlichſten Glückwünſche. 

Luxemburg. — Drud von PB. WorroMertens. 



——
 

Ons Religio’n. 
Bre'f vun enger Mamm un hire Pi'r 

zu Pareis, 

opgesät vum Charel Müllendorff. 

(gutgehalen vum Herr Beschof 

VIII. Bre'f. 

De Glaf ann d’Wessenschatt. 

(2. Dei.) 

. Wei stät et mat de freien Denker, 

Dei nemme folgen hirem G£&scht ? 
Wät fir nei Licht hun s’opgedriwen 
Wät hun s’an der Moral gelöscht ? 
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Hei hun se hire Gott verdriwen, 

Ann do hir Seilen ofgeschäft, 

A wei se dät net me! geneiert, 

Do wor d’Moral geschwe verkäft. 

Dem Herr sei Lieht hun s’ausgeblosen. 

Se so'n: Nun get et hel a klo'r; 
Ma d’Lüchten, de! se ugefangen, 
De! lichten hinnen net en Ho’r. 

'Soubal et höscht de Glaf z’ersötzen, 

Sen d’Denker greilech iwel drun; 

Se fannen ndischt a wenschen nemmen, 

Dass &n e kôs me! schwätzt dovun. 

Mer set, wät ons Onglöweg wessten 

Vum leiwe Gott a vun der Seil, 

D’wär net derwiert dervun se schwätzen, 

E klenge Fangerhut et heil. 

Sech kennen se wu®l d’Ae schleissen, 

'T as ower ken, dé Gott bedreit ; 
E werd en d’Aen dach opmachen, 

Ma dann as et veleicht ze speit. — 

Den hei Gedanke soll dech treischten : 

De Richter werd dech gu®r net fro’n: 
Wors du stodelert a gelelert, 
Ma hu®s de r&cht vil Guts gedo’n. 

Ech hät dir grad datdo geschriwen, 

Do koum de Mätt, e Nopesch Jong; 
En as zu Leiwe fir Professer, 

A schwätzt ganz schein a vun der Long. 

„Meng Leif, sot hien, dir sit am Rechten, 

A wat dir do gesot, as wor; 

Ech muss iech ower &ppes soen, 

Sos schlot der sicher iwer d’SelmotWr*“, 

„De Glaf ann d’Wessen sen zwou Schwöstern, 

De! gi ganz @neg Hand an Hand; 

Et go"f ann 't get vil diehteg Männer, 
Dei sen durch bödes weit bekannt.“ 

En hu*t mer du aus allen Zeiten, 

Vil groWsseg Männer ugefe’rt; 

Ech welt, du hätts e kennen he’'ren, 

Du hätts recht vil dobei gele!’rt. 
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12. Dei Niem kann éch net widerhuelen, 

Ma 't as fir m&ech eng war Plese!’r, 

Dass ’so" vil Höl’ge vum Kalönner, 
Berimt sen durch hir groWsseg Le’r. 

. Et soll nach haut an alle Länner 

Eng groüsseg Zul vu Männer gin, 

Dei reich a Wessen, stark am Glawen, 

Als Muster fir d’ganz Vol’k do stin. 

„Huelt onse Glaf, 'sou sot e weider, 

'Sot weit en an der Kir’ch do lAıt, 

A setst en an t’helt Licht vum Wessen, 

ÖOmeglech fand der do e Streit.“ 

„Hu®elt och der Wessenschaft hir Bicher; 

Dir fant doan e reiche Schätz, 

Ma all dat Wotert, wät s’enthälen, 

Verwerft vum Glaf ken önz’ge Sätz.“ 

. „Wo & vum Wesse fir de Glawen 

Gefuer’cht hät Strät oder Gefor, 

Hät ©n ze dun mat falschem Wessen, 

Mat Glawen, dé ke Glawe wor.“ 

. „Löst d’Wessenschaft hir Fortschrett mächen : 

Mer mengt et wär geint t’Kir’ch gericht; 

Ma t’Kirech hu®t dovun de Notzen, 

Wel d’Lieht stemmt allzeit mat dem Licht.“ 

. „Jo, dät, möng Lief, as sicher: Alles, 

Wät d’Wessenschaft besetzt a fent, 

Dät kenne mir mat Fr&d begreissen, 

Wel onse Glaf dodurch gewent.“ 

. „D’Milliotne Stieren, de! s’entdücken, 

De! lu®wen onse gro"sse Gott, 

D’Naturgesetzer, dei se fannen, 
Dei stemme mat dem Zengtgebot.* 

. „De Feierwon aun t'Téléphonen, 

De! sen och gut fir ons erfont; 
A fent & fir de! Krank e Mettel, 

Da gin och mir domat gesond.* — 

. „Eeh muss iech naclı dat hei bemierken, 

Dät an der Fro as vu Gewicht; 

A wann ©n sech doru welt hälen, 

Ganz sicher irt &n dann net lieht.* 



22. „Hu dir se död’ge Loscht mam Noper, 
Da gi der gleich zum Aftekot ; 

A leı der krank do un der Feiwer, 

Fro dir den Dokter em sei Rot.“ 

23. „A gider Säch gi dir d& froen, 

De vun dem Fäl eppes verstöt: 

De Scho"ster ka vum Löscht gut schwätzen, 

Ann d’Schneidesch vun dem Motdekled,* 

24. „Dir fand net selen e Geleirten, 

De fir sei Fach ganz dichteg as, 

Ma vun der Religo'n verstet en, 

— Erlabt — wat t'Kalef vun der Mass.“ 

25. „Wel dir vum Glawen &ppes wessen, 

Git net eraus aus &rer Por: 

Den Herr as do fir i®ch ze leiren ; 

Him ken der trau'n uni Gefor.“ 

26. „Net wel hie vil as an de Bicher, 

A wel hi® vil am Wesse löscht, 

Ma wel en ns as mat der Kirech: 

Hirt Licht besehengt sein treie Göscht.* 

27. Dei Wirder hun -cch gier geheiert, 

Mir woren s’aus der Seil geschwät; 
A wels du föst d&ch dorun hälen, 

Da göst du an dem sich're Pät. 

Thiofrids Leben des heiligen MWillibrord 
aus dem Yateiniihen überfest. 

(Fortſetzung.) 

XIV. 

Willibrord wurde jedoch ſeinem früheren Arbeitsfelde zurückgegeben. 

Nachdem er auf der Inſel Walchern die nötigen Anordnungen getroffen, 

und die neue Gemeinde Wurzel und Grund gefaßt hatte, beſtändig 

zu bleiben in der Wahrheit des Glaubens, fehrte er zu den Seinigen 

zurüd, gejchmitckt mit dem Xorberfranz des Martertums, wenn es ihm 

auch, dank der erhaltenden Güte jeines Gottes, nicht bejchieden worden 

war, von der Dand eines Gögendieners den Tod zu erleiden. Der Nuf 
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vom Strafgerichte Gottes, das den Frevel gegen fein Leben gerächt, und 

dag glänzende, unerhörte Wunder, das er gewirkt, erhöhten das Anjehen 

jeiner Berion. Die Mühen und Leiden, die er in heiligem Wandel er: 

duldet, gering achtend, beftrebte er fi mit um fo größerer Sorgfalt 

und Dingebung in den Übungen der Tugend fortzujcreiten, je näher 

und liebevoller er die erhabene göttliche Fürſorge feine Wege begleiten 

jah. Gleich dem welterfahrenen Bölferapojtel Baulus von dem Wunſche 

bejeelt, bei der BVerfündigung des Wortes alle Wahrheit zugleich zu 

Ichren und bei dem Verlangen nad) den Seinigen alle zugleich zu jehen 

(Röm. 1.11), unterzog er fid) der Mühe, von Gemeinde zu Gemeinde 

zu wandern, und erichien bald hier bald dort, bald geleitet vom Drange 

jeiner väterlichen Xiebe, bald vom ‚Geifte geführt‘ (Math. 4.1), um, wie 

‚der Nabe, dejfen Junge zu Gott jchreien, weil fie nicht zu eſſen haben‘ 

(ob. 38.41), herbeizueilen, Speije zu bringen aus den Höhen und die 

nad) der Stärkung des Lebens Dürjtenden zu erquiden. 

Da er einft zu diefem hingebenden Zwede jein SKlofter in dem 

oben genannten Süftern beſuchte, ritt er, um einen Umweg zu jparen 

und Zeit zu gewinnen, einen jchmalen Rain hinan, der zwiichen grü— 

nenden Saatfeldern hindurch führte und auch vorher ſchon dem Verkehre 

gedient hatte. Es war einer jener Wege, wie jie bei der Abteilung 

der Üder die Kunſt tes Feldmeſſers zeichnet, gerade Linien, zwijchen 

zwei Ausgangspunften nad der Schnur gezogen, gewöhnlich ein enger, 

faft nur geometriicher Raum. Das Gut gehörte einem reichen Filz und 

wurde von einem Diener verwaltet, der in hoher Gunst bei feinem 

Herrn Stand. Schon als der Aufjeher von ferne den Miffionar mit feinem 

Gefolge herankommen jah, regte jich der Ummut in feinem Herzen. So— 

bald er aber merkte, wie die Reiſenden den Pfad betraten, ließ er feinen 

Unmwillen zum heftigen Zorn entbrennen, wie wenn man DL ins Feuer 

gießt ; in der Dite der Wut lief er hin und überhäufte den Boten 

Ehrifti mit lauten Schmähreden. In verwegenem Beginnen ergriff er 

das Pferd am Zügel, um ihn zurüdzubalten; schon richtete er gegen 

das Haupt des Heiligen den tötlihen Streid, da griffen die Begleiter 

des Bilchofs ein und wollten den unmenſchlich Raſenden dem Tode 

überliefern. Doc in der liebreichen Milde jeiner himmliſcheu Sanftmut 

wehrte es ihnen Willihrord. Mit Worten der Überredung, durch Ver: 

ſprechen einer Belohnung verjuchte er den Gegner zu gewinnen ; aber 

nichts vermochte das jtahlharte Derz zu erweichen nod; zu beugen. Da 

gab er dem Zürnenden nad und ging den Weg zurüd, den er gefom- 

men war. 

Am folgenden Tage, jobald am Himmel ‚leuchtete gelb die Morgen- 
röte auf roligem Doppelgeipanne‘ (Birg. Yen. 7.26) fehrte der Läſterer 

zurüd zur Bewahung der lachenden Flur; aber Gottes Zorn, welder, 



wie Gellius in feinen „Attiſchen Nächten“ bemerkt, ‚langiamen Schrit- 

tes herausjchreitet zu ahmden die Frevel gegen Gottes Ehre, und den 

Berzug der Strafe durch die Schwere des Rachevollzugs ausgleicht‘, 
traf ihn urplöglich, gemäß der Verficherung im Evangelium: „Der 

Herr wird plöglic Recht jchaffen feinen Auserwählten‘ (Xuc. 18.8). 

Genau zur jelben Stunde, un demjelben Plage, wo der Verwalter den 
Sefalbten des Herrn gekränkt und die ‚brennende Leuchte (oh. 3.35) 

hatte auslöjchen wollen, löjchte der Zorn Gottes vor den Mugen ber 

umftehenden Diener durch plöglichen Tod ihm die Flamme des Lebens 

und übergab ihn dem Berderben. 

Wir haben in umnferer Lebensbeichreibung nun gleichjam die Ebene 

durchwandert und find allmählich hinangeftiegen zu den Höhen der 

Wunderzeichen unjeres erhabenen Baters. Um dem Leſer eine Ruhe— 

pauſe zu gejtatten, wollen wir nun furz, in abgeriffenen Stüden, aus 

den unzähligen Großthaten einige berichten. 

XV. 

Während Willibrord in der Ausübung der göttlihen Botichaft die 

Gegend am Meere durchwanderte, ging eines Tages feiner Reijegefell- 

idyaft das Zrinkwaffer aus. ‚Der Sonnenwagen drüdte von oben und 

verbrannte die Luft‘ (Lucan, Phars. 9.691); nirgends bot eine Quelle 

ihr ſüßes Naß in dem Sandboden ; die Gefährten des Heiligen, deren 

Glieder von der Müdigkeit der Reiſe gebrochen, fühlten, wie die Flamme 

des brennenden Durftes ihre Eingeweide verzehrte ; der trodne Gaumen 

itarrte rauh von der ſich jchuppenden Zunge ; ſchon erjchlafften die Adern, 

und die Zunge, von feinen Säften angefriicht, jchrumpfte die wechjel: 

weile ſich Öffnende Luftröhre zufammen ; dem aufgeiprungenen verhärte- 

ten Munde that das Atemholen, thaten die Seufzer weh‘ (Lucan, 

4.324—-328). Zwar jhimmerte vor ihren Bliden in der Nähe das 

Meerwaifer ; aber wie das Volk Israel einſt ‚das Waffer von Mara 

nicht trinken fonnte, weil es vitter war‘ (Kxod. 15.23), jo konnten sie 

nicht an der jalzigen Welle fich laben, denn das Salz hat von Natur 

die Eigenichaft, daß es vielmehr erregt und fteigert des Durftes ver: 

derbende Gut. 

Willibrord zeigte für die Leiden feiner Genoſſen die herzlichfte 

Teilnahme, denn die ewige, unerjchöpfliche Quelle der Liebe erfüllte mit 

Güte jein Derz. Er zog ſich ins Innere feines Zeltes zurüd, ent: 

fernte alle Zeugen und grub daun eine jchmale Raſenſcholle aus dem 

Grasboden aus. Dann Eniete er nieder, mit Gott allein, und erhob ſich 

nicht cher, lieh nicht cher nach inftändig zu beten, als mit Hilfe des 

allgütigen Gottes, der in der Wüſte Naphidim, am elften Naftorte, aus 

dem vorbildlichen Felſen Horeb cine Quelle hervoriprudeln lieh, der 



Kiesjand auf fein klagendes Flehen hin ſich hob und mit einer leichten 

Ader fid) mengte, worauf eine reiche Duelle Klaren, ſüß jchmedenden 

Waſſers aus dem jalzigen Erdreich wallend emporitieg. Bon übermäßi: 

ger Freude im Geifte hingeriffen, ftand er auf, brachte der göttlichen 

Meajeität das jchuldige Opfer feines Lobes, trat dann hinaus und rief 

die Dürjtenden herbei zur reich jtrömenden, von himmlicher Güte ge: 

ipendeten Wafferquelle, den brennenden Durft zu ftillen. Nach einer 

fleinen Weile, jobald in die Glieder zurüdgefehrt war die Kraft und friicher 

Mut in die Herzen der Männer, ftimmten fie ‚ein Xoblied an dem 

Herrn, über alles, was er ihnen vergolten nach der Menge feiner Er- 

barmungen‘ (Isai. 63.7) wegen der unvergleichlichen Verdienſte feines 

erprobten Dirten, deifen Mund bei der göttlichen Güte nie unerhört blieb. 

Um auf der Reife nicht aufs neue an Waffermangel zu leiden, Ichöpften 

jie von der Quelle in ihre Borratsgefäße ſoviel fie Fonnten, nimmer 

jedody in der Zuverſicht wanfend, daß auch fürder die alfreiche Güte des 

Herrn noch mit ihnen fei. 

XVL 

Nachdem eine kurze Zeit darnach verjtrichen war, bemerkte Willi- 

brord einft, wie zwölf arme Männer, mit verjchoflenen Kleidern ange: 

than, aus der Ferne auf ihn zufamen, unterwegs die Vorübergehenden 

um einen Zehrpfennig bittend. Sofort neigte ſich jein Herz ihnen zu im 

innigitem Mitleid. Da fich aber fein Geld in der zwiichen ihm und 

jeinen Begleitern gemeinjamen Börſe vorfand, jo ließ er den Bettlern 

aus einem Meilegefäße, das er bei fich führte, einen Labetrunk reichen. 

Es war ein Gefäß nad Art unſerer Tiſchkrüglein, aus Bindwerk ge- 

flochten, Hein, nur ein halbes Map (etwa ein Viertel-Liter) faffend. Die 

zwölf Männer thaten einen vollen Schlud aus der Zrintichale umd 

gingen fort im heiterftier Stimmung, von der wunderjamen ‚Fülle be- 

raujcht‘ (Ps. 35. 9); und, wie einft unter Elias ber Olkrug nicht ab— 

nahm, ſo nahm auch damals der reichliche Vorrat an köſtlichem Wein 

nicht ab, ja er wuchs ſogar an bis zum Überfluſſe. Das Wunder wäre 

ſchon mehr als genügend erwieſen, wenn jo viele von dem wenigen 

Traubenjafte ſich Geiſt und Körper erfriichen konnten; nun aber cr- 

hält es daher noch einen vorzüglichen Glanz, daß das geflochtene Känn— 

lein, jo oft es bis zur Neige geleert war, ſogleich wieder wie vorher 

gefüllt erfunden wurde. 

Aus dem Innern jenes Glaubenshelden „floſſen Ströme lebendigen 

Waſſers“ (Joh. 7.38), nämlich Gnadengaben des hi. Geiftes; daher 

pflegte er häufig wie der Scelen jo aud) des Yeibes Durft zu löjchen 

und ‚die Zeinigen mit dem Strome innerer Wonne zu tränfen‘ (Ps. 

35.9). 
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XVII. 

Nach langer Abweſenheit kehrte der Heilige einmal wieder zu ſei— 
nem Lieblingskloſter zurück, das ſeiner unmittelbaren Leitung unterjtand. 

Nachdem die für den Empfang und die Begrüßung des Abtes vorge- 

ichriebene Feierlichkeit in einer jenes erhabenen Vorſtehers würdigen 

Weiſe ftattgefunden, hielt Willibrord an den Konvent der Mönche eine 

Anſprache voll väterlidder Ermahnungen und durcdhging dann die ein: 

zelnen Wirtichaftsgebäude und Bauräume, in welden die Brüder be: 

ichäftigt waren, denn die Liebe duldete nicht, daß jeine Sorge ſich auf 

die Mönche beichränkte. '; Endlich betrat er auch den Keller und fand 

dort faſt alte Weinbehälter leer. Durddringen von der Güte des Herrn, 

näherte er fidy einem Faſſe, auf dejien Bodenende das Getränk leider 

auch auf der Neige war. Vertrauend auf Denjenigen, welcher, ‚reidy an 

Barmherzigkeit‘ (Ps. 91,11), ‚allen reichlidy gibt und es nicht zum Vor: 

wurf macht‘ (Jac. 1.5), tauchte er feinen Stab in das Spundloch hin: 

ein im Gegenwart des Kellermeifters, eines würdigen, verdienftvollen 

Ordensmannes. Darauf wurde die Öffnung verichloffen und man ver: 

ließ den Keller. Im Verlaufe der folgenden Nacht wurde demjelben 

Behälter reichlicher, überfließender Segen zu teil. Der- Dedel brach auf, 

1) Der lateiniiche Text gibt patruis, das wahrfcheinlih aus patribus verichrie- 

ben, jedenfalls aus dem argenfäglichen Berbältnis, in dem es zu fratres fteht, zu 

deuten iſt. Es handelt fi um die Unterſcheidung von Yatenbrüdern und Mönchen, die 

infofern Intereſſe bietet, als fie erft im eliten Jahrhundert in den Klöftern mit klunia— 

zenfifcher Neform auffommt. Die Yaienbrüder, gewöhnlich Converien genannt, über- 

nabmen nicht die vollen Pflichten eines Mönches, behielten die weltliche Tradıt und 

vahmen den Mönchen die äußeren Geſchäſte ab, welche jene an der firengen Beobad)- 

tung ihrer Regel binderten. So ermöglichten fie den Klöſtern die großartige Kulturar- 

beit umd die Yiebesthätigkeit im den mit den Klöſtern verbumdenen Spitälern. Der 

Name fratres, der früber allen Mönchen gemeinfam war, verblieb ihnen, während dir 

zu Prieftern geweihten Mönce den Namen patres erhielten. Die Bezeichnung fratres 

ſcheint fpäter auch auf die Coloni, die fich den Klöſtern anſchloſſen, ausgedehnt worden 

zu fein. Intereſſant in diefer Beziehung mag eine im Jahre 1296 zu Gunſten der 

Abtei Münfter zu Luxemburg ausgeftellte Urkunde fein, welche Herr Würth-Paquet in 

den Publ. hist. XVII, 80 nadı dem 111. Bande des Münſter'ſchen Kartulars ver: 

öffentlicht. Dort unteritellen fich zwei Eheleute aus Nodenborn dem Abte und dem 

Konvente von Münfter, verpflichten fich, mad) dem Zode des einen Ehegatten nicht 

wieder zu heiraten, ihr Yeben lang in Nodenborn zu verbleiben und die Güter der 

Abtei, welcher fie ihren ganzen Beſitz vermachen, zur bebauen gegen Abgabe der Hälfte 

des Ertrags an die Abtei. Letztere nimmt die beiden Schenfgeber in ihre fraternitas 

auf. — Die Unterfchetdung von Gonverien und Mönchen, welche Thiofrid offenbar 

feiner eigenen Zeit, alfo dem elften Jahrhundert entnimmt, iſt ein indireftes Zeugnis 

fir die auch ſonſt nachweisbare Thatjadye, daß die Muniazenfifche Reform in Echter: 

nad eingeführt war. Auch die vorher von Ihiofrid erwähnte Feierlichleit des Em: 

Planges und der Begrüßung Des Abtes weift auf Huniazenfifchen Einfluß bin (Du 

Cange!. 
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und über den Eſtrich ergoß ſich der überjtrömende Wein, nicht von der 

natürlichen Rebe geipendet, jondern durch zuverläffigiten Glauben und 

Gebet erzeugt und gewonnen von jenem Weinftod, der da ſelbſt von 

fih jagt: „Ich bin der wahre Weinftod“ (Joh, 15.1). 
Als am Morgen, nad) Schluß des Kapitels, jener Ordensmann, 

der allein um das Geheimnis des verehrungswürdigen Abtes wußte, in 

den Worratsfeller trat und den überftrömenden Reichtum jah, den die 

göttliche Güte geſchickt, geriet er außer fi) vor Staunen und Bewun: 

derung. In haftiger Eile lief er zu Willibrord, den er mit himmlischen 

Gedanken beichäftigt fand. Im Vertrauen teilte er ihm mit, was durd 

deſſen ruhmvolle Berdienfte der Derr und Schöpfer des Weltalls ge— 

wirft. Sogleich brady der Heilige, jenes auserwählte Gefäß des hl. 

Seiftes, im Danfgebete aus und jein Geift frohlodte. Doc die Demut 

Chriſti nadyahmend, der auf dem Berge Thabor verflärt worden ift, um 

jeine erjt jpäter zur offenbarende Herrlichkeit anzudeuten, gebot er, daß 

man bis zu jeinem Übergang aus der Sterblichkeit zur Unfterblichkeit 
jenes glänzende Wunder unter dem Siegel des Schweigens bewahre und 

verheimliche. 

XVIII. 

Großes Aufſehen erregte Willibrord durch ein anderes Zeichen der— 

ſelben Art, in welchem die freigebige Huld Gottes noch glänzender und 

wunderbarer jich erwies. Bon den Strapazen einer weiten Reiſe cr: 

ihöpft, fehrte er einst, mm etwas auszuruhen und ſich zu erholen, im 

Balafte eines reichen fränkiſchen Machthabers ein, !) zu dem er in ver- 

trautem Verhältnis ftand. Es waren für beide glüdliche Stunden, ge- 

würzt durch freundichaftliche Unterhaltung und durch gaitliche Ehrener: 

weite verichönert. Bei einem Mahle, an dem eine glänzende, zahlreiche 

Tijchgejellichaft teilnahm, drohte der Wein zu ermangeln. Willibrord 

merkte die Verlegenheit des Hausherren. Um deſſen Gaftfreundichait zu 

ehren, ließ er aus jeinem Reiſegepäck vier geflodytene Gefäße bringen, 

weldye zuſammen ungefähr zwei Maß hielten (ein Xiter). Und cs 

jtrömte im denjelben die Gnadenwirkung des göttlichen Segens über; 

er fonnte den vierzig Bäſten im reichlicher Genüge fredenzen und er 

brachte das ſchuldige Lob jeinem Herrn und Gott dar, weldyer verherr- 

licht und ‚erhöht hat das Horn feines Gefalbten‘ (1. Kön. 2.10). 

y In den A „Blumen geftreut auf die Gräber der Heiligen“, 

dem Hauptwerke, das wir von Thiofrid befiten, wird dasjelbe Wunder dev Weinver: 

mehrung berührt (III. 7). Dort nennt Thiofrid den Gaftgeber Willibrords einen 

„mächtigen Fürften, der die Feinde des chriftlichen Namens beficgt bat“ (vir potens 

qui hustes vicit). Dit diefer Wendung kann fein anderer als Karl Martell gemeint 
fein, Man vergleiche nur das begeifterte Yob, das der Echternacher Abt im Kap. 12 

unferer Yebensbeichreibung dem Sieger von Poitiers ſpendet. Es ift übrigens befannt, 

dag Willibrord in freundfchaftlichem Verkehr zu Karl Martell ftand. 
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Diefem anmutigen Wunder reihte Willibrord noch ein anderes an, 

das an liebendem Wohlwollen jenem ähnlidy war, aber durcd den ver: 

ächtlihen Hochmut eines Reichen, der den von der Liebe des Deiligen 

gebotenen Trank verſchmähte, einen unähnlidhen Ausgang nahm. 

XIX. 

Willibrord beeilte fich, nach gewohnten Brauche das jeiner bejon- 

dern Dirtenforge anvertrante Volk in Friesland, das er zur Kindichaft 

Gottes erhoben, zu der jährlidy wiederkehrenden Zeit zu beſuchen und 

es teilnchmen zu laffen an den Gnaden des hi. Geiftes. Eines Tages, 

da er einen langen Weg zurüdgelegt, und das Ziel jeiner Reiſe noch ganz 

ferne war, mußte er feine Pferde etwas ruhen lajien und machte daher 

auf einer Wieje Halt, um eine Weile zu raften. Darüber wurde der 

reiche Befiger des Angers, ein Ungeheuer von Geizhals, von wilden 

Zorn entflammt. Wie ein wütender Löwe eilte er herbei, iüberhänfte 

die Neifenden mit feiner Schmähreden Geifer und Galle, jchlug heftig 

auf die Pferde ein und trieb fie von der Weide weg, noch che fie ſich 

fonnten gejättigt haben. Die Gefährten des Heiligen wollten Hand an- 
legen, um die Unbilde zu rächen ; doc) der geduldige Biſchof hielt sie 

zurüd, ‚lenkte durch janfte Worte das aufgeregte Gemüt des Bürnenden 

und juchte deffen Herz zu bejänftigen‘ (Virg. Aen. 1.143): 

„Dein Freund, ‚tech ab vom Zorne und laß den Grimm‘ (Ps. 

„>6.8) ; weile ab deines Geiftes Irrtum und gewinne wieder die Kraft 

„Deines Sinnes. Denke bei dir nad) und überlege, was du thätejt und 

„was du wünjchteft, dar man dir thäte, wenn ähnliche Pot dich be: 

„drängen würde. Wir find feine Näuberbande, wir wollen dir micht 

„Ihaden ; wir gehen nur hier vorüber, um in die noch brad) liegenden 

„Geiſter den Samen des göttlichen Wortes zu ftreuen, deſſen herrlichen 

„Fruchtlohn auch du dir fichern fannjt, wenn du, ſoviel an dir liegt, 

„unjerer Armut die Hülfe deiner herablaffenden Güte nicht verweigerit, 

„gemäß der Verheißung, die der Herr geſprochen: „Wer einen Prophe— 

„ten aufnimmt im Namen eines Propheten, wird Brophetenlohn em: 

„Prangen” (Math. 10.41). ‚Was ift das für ein Menfchengejchlecht ? 

„Welches barbariiche Yand erlaubt dieje Sitte‘ (Virg. Aen. 1.539), daß 

„Leuten, die vom Sonnenbrande und von der langen Neil: Yaft erjchöpft 

„ſind, das Waſſer der Quelle und das Gras der Wieſe verweigert 

„werden, ‚wo doc der fühle Tau im der kurzen Pacht erjett, was die 

„Herde an den langen Tagen abgeweidet‘ (Virg. Georg. 2.200)? Witte 

„Nicht jo jehr, berubige dich ; komm, jege dich zu uns umd trinke mit 

„uns in der Liebe des göttlichen Geiſtes; wenn wir damı weiter zichen, 

„dann kehrſt du nach Hauſe zurüd, beglüdt und begleiset vom göttlichen 

„Segen." 
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Während Willibrord ‚mit diefen Worten des Entflanımten Herz 

bejänftigte, wurde jener im Antlige durch die angefangene Rede nicht 

mehr bewegt, als wenn harter Felſen da fteht oder marpefiicher Marmor‘ 

(Virg. Aen. 6.467— 471); was ihn Heilung jein follte, wurde ihm 

Beranlaffung zu Krankheit. Die Augen hin und her rollend, jann er 

auf ſchmähende Worte und ftieß dann endlich die giftige Antwort her: 

vor: „Wie, du forderjt, ich jolle meine Wieje abweiden laffen, und 

zum Entgelt für meinen Schaden joll ich von dem Weine trinfen, den 

du, armer Wirt, mir bieteft ? Aus dir und aus all deinen Gaben mache 

ich mir nichts, und ich weigere mich, mit dir zu trinfen, da id) Did) 

wegen Verwüſtung meines Eigentums vor den Richter rufen werde, um 

nach dem Bölferrecht dich büßen zu laffen.“ Da fiel ihm der Dann 

Gottes eiligit in die Rede und unterbrad; lächelnd: „Wenn du Beden: 

fen trägjt, mit mir zu trinken, nun, jo jei es, trinke nicht." Und ein: 

gedenf des apoftoliichen Spruches ‚Gebet dem Zorne Gottes Raum‘ 

‘Röm. 12.19), verließ er fofort den Ort, wo er den Gejtanf der un— 

menjchlichen Geſinnung und des Geizes aufiteigen fühlte. 

Kaum hatte Willibrord fich von der Stätte des Fluches entfernt, 

da erfaßte Gott, ‚der Herr der Rache“ (Ps. 93.1), in gerechter Brüfung 

der Vergeltung den Feind und Rechtsgegner des Heiligen und ſuchte 

ihn heim mit der Qual eines unausftehlichen Leidens zur Strafe dafür, 

daß er die heilfame, liebende Mahnung trogig abgewicien hatte. Wie 

wenn ‚eine getretene Durftnatter, das Haupt zurüddrehend, ihn geftochen 

hätte und ihr unvermerkt jchleichendes Gift, das Marf ergreifend, die 

Säfte aus den Lebensteilen ſaugte“ Lucan, Phars. 9,738— 741), fo 

entzündete ihm die Eingeweide das Feuer eines heftigen Durftes; zu 

Hauſe angefommen, verlangte er lechzend nicht nad einem Map, nein, 

nad einem ganzen Faß. Einen gewaltigen Becher führte er zu den 

Lippen, aber der Wein vermochte nicht vom gottesläfteriichen Munde 

aufgenommen zu werden, jondern ergoß ſich daneben; ein mehrmals 

wiederholter Verſuch blicb ohne Erfolg und Wirkung. Wohl ‚mangelte 

es dort nicht, es war Ueberfluß gar’ (Gellius, 1.22) an föftlichem 

Wem, aber zu trinken war feine Möglichkeit. Der Kranfe fühlte 

um Fo heftiger den Brand der Eingeweide, als alle Mittel, das ver: 

zchrende Feuer zu löjchen, ihm reichlidy zu Gebote ſtanden; er hielt 

den Becher in Bänden, jchaute den Trank, - brachte ihn an die Lip— 

pen, aber er konnte die Zunge nicht benegen noch den Gaumen nur 

anfeuchten. 

Sein thörichter, verdunfelter Sinn merfte nicht, daR fein Yeiden 

die unheilbare Wirkung eines graujamen Strafgerichtes war; im dem 

Wahne, es jei ein natürlicher Durst, rief er den Arzt zu fich und machte 

ihm reichliche Geſchenke, ftellte ihm noch größere im Ausjicht, in der 

251 



Hoffnung, durd ärztliche Kunſt von jeinen fchredlichen Qualen befreit 

zu werden. Doch gegen das göttliche Gericht ift jede menichliche Hülfe 

machtlos. So übte denn die Arznei ihre Wirkung nicht, ſchlug gar ins 

Gegenteil um umd verjchlimmerte noch, statt fie zu lindern, Krankheit 

und Schmerz, mit denen Gott ihn gejchlagen. „In den Tanais, Rhodan, 

Padus eingetaucht, oder den Nil, der die Felder überftrömt, einjchludend, 

würde er doc vor Durft brennen‘ ‘Lucan. Phars. 9.751), wenn nicht 

Derjenige, ‚der die Erde erbeben macht und erzittern‘ (Jerem. 51.29), 

‚eine Wunden heilte‘ (Osee, 14.5) und ‚die überflutende Plage’ (Isai. 

28.15) entfernte. 

Was follte der Kranke thun, den der innere Brand verzehrte ? 

Wohin follte er fich wenden ? Ueber den unfäglichen, andauernden Oua— 

len kommt er endlich zur Befinnung ; er geht in ſich umd erinnert ſich 

unter der anflagenden Stimme des Gewiſſens, welche Unbilde er dem 

heiligen Manne zugefügt hat. Seine ganze Seele wird vom Schmerz 

der Neue durchdrungen. An alle Scheidewege rundum ftellt er Wächter, 

um irgendwo bei der Rückkehr des Boten Ehrifti, deffen gerechtes Straf: 

gericht er empfunden, aud) die Wohlthat feiner Tliebenden Milde zu er: 

fahren gewürdigt zu werden. 

Noch zehrt das freffende Feuer an jeinen Gliedern, und ſchon ift 

der Schmerz dem Umlauf der Tage gefolgt und dreht ſich der Kreis— 

lauf des Jahres auf eigener Spur zu feinem Anfang zurüd. Da endlich 

erfährt er, der Gottesmann fehre zurück auf demſelben Wege, woher er das 

vorige Jahr gekommen. Einer Leiche ähnlich ſchreitet er ihm entgegen ; fein 

ganzer Körper ift entfräftet, denn er hat ſich dem reichlichen Genuß der 

Speifen verjagt, um im der geringen Nahrung ein danerndes Linde: 

rungsmittel gegen den Durft zu juchen. Unter langen, jchmerzlichen 

Seufzern, die ſich der Tiefe jeiner Bruft entringen, umfaßt er die Knie 

des Biſchofs, bekennt den Fehler, den jein Leichtfinn und Übermut ihn 

begehen ließen, und bittet Willibrord im demütigftem Flehen, er möge 

fich jeiner großmätig erbarmen. Sogleicy bewies ihm der Heilige, im 

Werfe zeigend was jeine Name Clemens, der Milde, bejagt, daß er dem 

Flehenden jein mildes Ohr nicht verſchloß: Er reichte dem vor Durft 

Brennenden jeinen Becher dar zum Trinfen, und der Kranke war im 

jelben Augenblide an Leib und Seele gelund. Willibrord entlich ihn 

ganz geheilt zu feiner Familie umd zu feinen Bekannten, deren Trauer 

ji in Freude verwandelte. 

(Fortj. folgt.) 



Apres l’Octave. 

Quand parfois ’Oe&an bouleverse ses eaux, 

Quand la mer en eourroux se herisse de flots, 

Qui vont majestueux döferler sur les rives, 

Je sais qu’un vent puissant soudain s’est d@chaine; 

Tournoyant @perdu sur l’abime entraine, 
Il a, de proche en proche, à ces ondes captives 

Imprime sans merei son gigantesque élan. 

Lorsque les nations, comme une mer vivanto, 

Courent, à certains jours de joie ou d’&pouvante, 
Vers le tombeau du Christ on vers le Vatican, 

Vers des temples de marbre, ou vers d’humbles eollines, 

Je sais qu'un puissant souflle est des hauteurs divines 
Deseendu sur la foule ol regne encor la foi. 

Les rieaneurs dirontssans doute: „(Quelle audace! 

Avee ses prejugös ce peuple nous agace. 

Vive la liberte!... Mais franchement pourquei 
Et ces processions et ces pelerinages !.... 
Qu’enfin done on &pargne A ce siecle £claire 
De ces devotions l’ötalage enfievre, 

Qu’on pouyait pardonner peut-etre A d’autres äges !* 

— Alors faites, Messieurs ; ourdissez vos complots ; 

Refoulez ces chrötiens qui suivent les bannieres 
Au son retentissant de leurs chants populaires.... 

Qui de vous domptera l’immensit‘ des flots ? 

Qui preserira le calme aux vagues fremissantes ? 
N’avez-vous done pas vu les foules imposantes 

D’un humble Grand-Duch& s’en venir par milliers, 

Rayonnants de bonheur, aux pieds de Notre-Dame ? 

Seene auguste, sublime! Ils n’avaient tous qu’une Aäme, 

Hommes, feınmes, enfants, nobles c@urs d’ouvriers ; 

Transports par l’amour de la douce Madone, 

Subissant de plein gré l’instinet national, 

Ils aceouraient guides par ce mot ideal : 

Nous resterons son peuple; Elle est notre Patronne ! 
Ce mot, c'est le rempart @lev& par l’amour, 
Oü viendront se briser les efforts redoutables 
De l’enfer escomptant vos haines implacables, 
Non, vous ne verrez pas luire l’horrible jour 

Oü votre impiété pourrait chanter victoire ! 
Le rtgne de Marie est un r&gne immortel, 

Tant que la Vierge aura sur la terre un autel, 
Luxembourg sera fier de briller par la gloire 

D'un entier devoüment à la Reine des eieux. 
Les sieeles ont passe : mais ses enfants, nombreux, 

N'ont cess& d’aflluer devant l’antique image, 

Constants dans leur eroyance et leurs affeetions. 

Et toujours de leurs voux, de leurs chants, de leurs dons, 



Ils ont, sans marehander, offert le libre hommage. 
Ils reviendrent encor, plus nombreux que jamais, 

Montrant par leur ferveur à ces railleurs A gage, . 

Que la foi dont on rit redouble de courage. 

Deja chaque printemps marque un nouveau progres, 
Pendant dix jours entiers, la ferveur populaire 

Se livre à ses transports, de Reinich A Clervanx, 
Dans les villes, les bourgs et les moindres hameaux. 

Le pays reprösente une armde en priöre, 

Qui vient, musique en töte et drapeaux döployes, 
Detiler fierement devant sa Souveraine, 
Virton, Bastogne, Arlon et la noble Lorraine 

Ont reelam& l’honneur d'ötre ses allies. 

Vierge eonsolatriee, 6 Mere immaeulöe, 

Luxembourg est ton fief: il est digne de toi. 

Jouis de ton triomphe avee l’eternel Roi; 

Car tu dois les faveurs, dont tu te vnis comblöe, 

A Celui qui daigna, pour les siceles sans fin, 

Partager avec toi l’universel empire. 

Pour la gloire du Fils, eontinue A reduire 

Les esprits et les eaurs sous son sceptre divin. 

Plus tu seras aimede, auguste et sainte Reine, 

Plus Jesus-Christ verra fleurir son beau domaine, 

V. B. C. SS. R. 

— ni 0 m — 

Gefchichtlicyer Rückblich 
anf die im Großherzogthum Luxemburg bisher erjchienenen 

Zeitungen und Zeitjchriften. 

XXXVI. 

Der Grenzbote. 
Schluß.) 

Wie der Grenzbote ſein Programm eingehalten hat, mag der un: 

parteiiiche Zefer aus folgendem Auszuge des „Luxemburger Wort” erjehen: 

„Der Echternacher Grenzbote bringt in feiner 24. Nummer eine in 

franzöfiicher Sprache geſchriebene Erklärung über die (revolutionären) 

Vorgänge, die am 16. März (1848) hier zu Luxemburg jtatthatten. 

Der ganze Aufſatz jchließt mit folgenden Worten: Iſt das nicht ein 

Beweis, daR das Gejchehene ein Werk des Herrn Yaurent (Mpoftoliichen 

Vikars von Lurembnurg) ift ? Eine gerichtliche Unterfuchung hat begonnen ; 

zahlreiche TIhatiachen bezeugen die herausfordernde Rolle (le röle provo- 
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cateur), welche dieier für unjer Land verderbliche (fatal) Mann bei der 

am Haufe unjers Bürgermeifters (Ferdinand Pescatore) verübten Ber: 

wüjtung gejpielt hat. Wir wollen hoffen, daß die Gerechtigkeit von der 

Erfüllung ihres Berufes nicht zurüdtreten wird, und daß diejelbe für 

den Anführer unferer Meuterer und für das Haupt unjerer 

Plünderer nicht mehr Rückſicht haben wird, als für dieſe jelbft.“ ") 

Wo, fragen wir, bleibt da die Conſequenz mit den jtolzen Worten des 

Programmes des Grenzboten: „Berfönlichfeiten werden jtreng vermie: 
den ; doch wird jedenfalls Lob oder Tadel die Thatjachen treifen können." 

Heißt das „Perſönlichkeiten vermeiden“, wenn man im einem von 
gehäffigen Ymfinuationen, gemeinen Berleumdungen und niederträchtigen 

Anklagen jtrogendem Aufſatze das geiftliche Oberhaupt des gläubigen 

Luxemburger Landes einen „Unführer unjerer Menterer‘‘ und 

ein „Daupt unjerer Plünderer‘ ſchimpft? 

Bezüglich der Religion hatte der Grenzbote geſchrieben: „Meligids 

gilt uns die vollfommenfte Toleranz als oberjter Grundjag. Die reli- 

giöje Ueberzeugung ift eim heiliger, unantaftbarer Schag." Man vergleiche 

mit diefem Satze folgenden Auszug aus dem „Luremburger Wort”: 

„Echternach 4. Mai (1848.) In der Wdreffe, die die Echternacher Bürger 
an den König gerichtet haben, kömmt auch diefe Bitte vor: „Abjchaffung 

der Kanzlei (im Haag) und einiger anderer unnügen Auftalten, u. ſ. w.“ 

Der „Grenzbote“ in feiner Nr. 35 nennt fi ermächtigt, unter diejen 

„unnügen Anftalten" in erjter Reihe das „Apoftoliiche Vikariat“ nnd 

das „Prieſterſeminar“ zu bezeichnen. Es wäre interejjant zu erfahren, 

wer den Grenzboten zu diejer Auslegung der angeführten Bitte ermäd): 

tigt habe. Wohl wiſſen wir, daß all den Xeuten, die der Redaktion 

uuferes Blattes (d. h. des Grenzboten) nahe ftehen die Worte „Apojto- 

lich” und „Vikariat“ und „Prieſter“ und „Seminar“ die Ohren ge- 

waltig verlegen, objchon er heute betheuert, cr habe jchon viel gebetet 

und werde aud) ferner viel beten; aber wir Echternacher Bürger, die die 

Adreffe an den König unterzeichnet haben, wir wollen die Schmach nicht 

auf uns falten laffen, von jo jchwacher Konjtitution zu jein. Da der 

Grenzbote ſich jo schlecht auf Auslegung verjteht und feine Ermäch— 

tigungen, man weiß micht woher, nimmt, jo ſei ihm Folgendes gejagt: 

Schreiber diejes ijt von vielen jeiner Mitbürger ermächtigt zu erflären, 

daß fie nie umd nimmer unter den „unnügen Anſtalten“ das Apoſto— 

fifche Vikariat oder das Priefterjeminar verjtanden haben, jondern vor 

Allen, (jo jchwer e$ auch dem und dem zu hören ijt), unſer Progym- 

nafium (Gez.) Ein Echternacher Bürger. 2) — Wen 

1) Luremburger Wort, Jahrg. 1848, Wr. 4, ©. : .8. 

2) Lurembnrger Wort. Jahrg. 1848 Nr. 15, ©. 1, Sp. : 5.2, &. 1. 



entrüftet es nicht, wenn er (der Grenzbote) „Gebet, Predigt, Hirtenbrief” 

und dergleichen „künſtliche Mittel“ nennt, um die Semüther aufzuregen. ') 
Ueber die politische Gefinnung des Grenzboten äußert ſich ein Corres— 

pondent des „Luxemburger Wort” wie folgt: ».. 2... .. Die jegige 

Haltung diejer Zeitung beftättigt auf's Vollkommenſte das Urtheil, wel 

ches alle Wohlunterrichteten vom Anfange an über diejelbe gehabt haben. 

Der Grenzbote hat gar feine politiiche Gefinnung. Er jchreibt nur für 

dns Brot, und fchlägt nur Lärm und Spektakel, um irgend eine beſſere 

Anftellung zu befommen, jeden Augenblick bereit, jich an den zu verkaufen, 

der ihm einen bejiern Gehalt bietet. Anfangs lärınte er gewaltig gegen 

die Negierung, jchrie über Bedrückung des Volkes und äußerte fich über 

das Negierungskollegium in einer Weije, die jelbjt unter der Preffreiheit 

alle Schranken des Anftandes und der Würde überjchritt. Das hat das 

Negierungskollegium ruhig hingenommen. Das Wolf ließ fich eine Zeit 

lang täujchen. Es hielt den Grenzboten wirklich für freifinnig, und las 

gerne die Angriffe auf eine Regierung, der die allgemeine Stimme des 

Landes jo viele Dinge zur Laſt legte. Aber wie hat jich jest das Blatt 

gewendet: Eine neue Macht ift in Luxemburg emporgefommen. Das Luxem— 

burger Wort hat die Uebelſtände des Yandes von der rechten Seite zu 

beleuchten angefangen, es hat Wahrheit und Recht an den Tag gebradıt, 

und den gegen daſſelbe aufgeltellten und jubventionirten „Volks 

freund" ?) entwaffnet und erjtict. Siehe, da jehen wir plöglich den Grenz: 

boten, der jo lange gegen die Megierung poltronirt hatte, zum Freunde 

und Vertheidiger des Bürcaufratismus werden. Der Grenzbote iſt mit 

dem fervilen Volfsfreunde Arm in Arm jpazieren gegangen, und heutzu« 

tage fünnten beide Zeitungen „unbejchadet ihrer Ehre“ jchon recht gut 

in eine zufammenichmelzen. °) Wo irgend ein freies Wort fid) äußert, 

wo ein Mann frei jeine Gefinnung ausipridt, da wird jogleich mit 

SGewaltinaßregeln vom Grenzboten gedroht, da werden Schergen und 

Bolizeidiener aufgeboten, und ein würdiger Bürgermeifter wird mit Ab— 

jegung bedroht, weil er eine Bittichrift für die Rückkehr des Biſchofs 

joll verfaßt haben. Siche da liegt der Grenzbote mit jeiner Freiinnig: 

feit ganz erbärmlich in dem Pred. Er hat ſich dem jinfenden Büreau— 

fratismus als verächtliches Werkzeug verkauft, und übt im jeinem Dienfte 

ein jeiner würdiges Amt, die Dienste eines Angebers und Syfophanten. 

Nun was jchader’s, vielleicht bringt der Berfauf bald ein beſſeres Anmıt 

und mehr Gehalt ein!“ *) 

„Der Grenzbote aber, der bisher mit warmem Eifer der deutichen 

1 Ibid. Wr. 21, ©. 3, Ep. 2. 

2) Eine von der damaligen Regierung unterſtützte ultrasfiberale Zeitung. 

3) Das geihah auch fchon im Auguſt des nämlichen Jahres 1848, 

4) Yuyemburger Wort, Jahrg. 1848, Nr. 31, ©. 2, Sp. 1—2. 



Sadje das Wort redete, und in diefem Punkte eine Ehre hatte, die wir 

immer bereitwillig anerfannt haben, hat fich, ſeitdem jein Redakteur in 

Luremburg gewejen und dort in befannte Werhältniffe eingetreten iſt, 

dazu hergegeben, jegt jeine frühere Ueberzeugung zu widerrufen, jich als 

Wortführer der franzöftichen Sprache hinzuftellen, und fich ſelbſt vor 

den Augen aller jeiner Leſer in's Angeficht zu jchlagen. Das ift nicht 

gut, das iſt nicht ehrenwerth. Ein Wechiel der politischen Gefinnung 

ift immer etwas Mißliches; es gibt aber Umftände, unter denen ein 

jolcher Wechjel etwas höchſt Schmähliches, ja ein Verrath an einer hei- 

ligen Sache ijt." ) 

Am Freitag, den 28. Yuli 1848, erjchien die legte Nummer des 

Srenzboten. Derjelbe hatte e8 genau bis auf 30 Wochen, alfo auf 2 

Trimefter und 1 Monat gebracht. Das „Diekircher Wocenblutt” jchrieb 

darüber: „Der Grenzbote hat in jeiner 60. und legten Nr. Abſchied 

von jeinen Lejern genommen, er wird hinführo im „Volksfreunde“ auf- 

gehen, mit dem er diejelbe, imdeffen jchärfer prononcirte jozialiftische 

Tendenz gemein hatte. ®) 

Während der „Courrier du Grand-Duch& de Luxembourg“ fid) 

nicht einmal bemüßigt fand, feinem Gefinnungsgenofjen, dem Grenzbo- 

ten, eine Thräne naczumweinen, widmete das „Luxemburger Wort“ 

demſelben bei jeinem Eingehen nachfolgenden Paſſus: „Der Grenz: 
bote zeigt an, daß er von nun an mit dem „Bolfsfreunde* ver- 

ichmelzen werde. Wir waren jchon jeit einiger Zeit von der getroffenen 

Vereinbarung unterrichtet und haben die bevorjtehende Berichmelzung 

beider Blätter bereits angedentet. Auch haben wir zeitig darauf auf- 

merfjam gemacht, daß der früher liberale Grenzbote jeit des ‚Aufenthal: 

tes des Hauptmitarbeiters (Profeffor Hardt von Echternach) in Luxem— 

burg urplöglich die Farbe eines Negierungsblattes annahm. Der Grenz: 

bote hat es aljo bis zur 60. Nummer gebracht.“ Er ſprach vor jenem 

Arrangement der deutichen Sache des Wort; das ift jein Verdienſt. 

Daß er aus Nüdjicht der Beförderung aber feine Farbe plöglich änderte, 

zeigte, daß er ohne wirkliche politische Geſinnung war. m religiöjer 

Hinfiht war der Grenzbote ein Stein des Anftoßes, und hat viel zur 

Entzweiung des Landes beigetragen. Er wird im „Bolfsfrennde” einen 

würdigen Genoſſen feiner politijchen und religiöfen Geſinnung finden." ®) 

Jene Leſer unjeres Blattes, denen es darum zu thun ift, über den 

Srenzboten noch ein Mehreres zu erfahren, möchten wir auf die feiner 

Zeit unter der Spigmarfe „Der Echternacher“ (oder furzweg „D. E.“) 

1) Ibid. Wr. 35, ©. 1, Sp. 3. 
2) Wr. 49 vom 2. Auguft 1848. 

3) Jahrg. 1848, Nr. 38, S, 2, Sp. 2-3. 
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im Luxemburger Wort erjchienenen Artikel gegen den Grenzboten auf- 

merfjam machen. Der Berfafler, Derr Johann Peter Blum, damals 

Neligionsiehrer am Progymnaſium zu Echternady (gejtorben als Pfarrer 

von Bad-Mondorf) verftand es, wie fein Zweiter, in äußerft origineler, 

aber auch höchſt hHumoriftiich-jarkaftiicher Weije, die Tendenz des Grenz: 

boten und jeines Redakteurs, des Profeſſors Mathias Hardt, zu geißeln 

und zu brandmarfen. Bejonders möchten wir hier hinweiſen auf Die 

folgendermaßen überjchriebenen Aufjäge : 

Etwas für den Grenzboten. }) 

Traurig zu lejen. ®) 

Ein Wörtchen dem „Grenzboten“ nad). ) 

Dem „Grenzboten“ zu Lieb. *) 

An’s „Luxemburger Wort". ®) 

Der gelungenfte aller diejer Artikel ift unftreitig das „Teſtament“ 

des Grenzboten. Bereits eine geraume Zeit, bevor dasjelbe erjchien, 

hatte „Der Echternacher" in einem Artikel „die Liberalerei“ überichrieben,®) 

darauf vorbereitet mit folgenden Worten: „Es ift nämlich durch bejon: 

deres Glück ein Stüd Ejelshaut in meine Hände gefommen nnd darauf 
fteht: „Das Teſtament des Grenzboten”. 

Zu Nug und Frommen unjerer Leſer, d. h. zu ihrer Erheiterung, 

und um einen fleinen Beitrag zu liefern zu einer recht günftig auf die 

Geſundheit wirkenden Erjihütterung ihres Zwergfelles, wollen wir diejen 

Aufjag bier wörtlid) folgen laſſen: 

Diefes ift mein Teſtament. 

Ich endesunterfchriebener Grenzbot erkläre, daß ic) imvendig bei 

mir räſonnirt habe wie folgt: Da jo ein Bote wie ich, der nicht gar 

feit auf den Beinen fteht, und dabei täglid) vielen und großen Gefahren 

ausgejegt ift, jeden Tag den Geift aufgeben kann, jo will ich gleich 

meinen Willen fund thun, damit feine Scylägereien entjtehen nad) meinem 

Tode, von wegen meiner Dabjchaften. 

Zeitlebens war ich ein recht geplagter Dann. An blanfen Thalern bin 

ich arın. Sch hatte mehrmal den Plan gemacht, mit den Andern zu theilen, 

wie aud) viele in Frankreich das vorhatten, und dabei hätte ich nichts 

verloren. tem, es kam nicht dazu, aus lauter Dummheit der reichen 

Leute, die die neue Lehre micht verstehen. Nun vermache ich was ich kann. 

1) Zbid. Nr. 32, 
2) Zbid. Mr. 38, 
3) Ibid. Wr. 45, 

4) Ibid. Nr. 48, 

5) Ibid. Ar. 74, 

S. 2, Sp. 1-3. 

S. 2, Sp. 1-29. 

©. 2, &p. 1. 

5.1, &.3 08 © 2, Sp. 2. 

©. 2, Sp. 1-2. 
zu 6) „Yuremburger Wort“, Jahrg. 1849. Ar. 12, ©. 2, Sp. 2—3. 



Mein Hauptkunftitüd, die Wichermittwochsbetrachtung, vermadhe ic) 

der alten Regierung, daß fie auch ein Gedenkzeichen hat. Sie fann die: 

felbe in 26 Auflagen druden und in Goldrahmen einmachen laſſen. 

Darauf fällt das Eigentum davon an den Daupterben. 

Den Armen von Echternach vermache ich all die Verſprechen, die 

ich zeitlebens für ihr Wohlergehen gethan habe, wie 3. B. daß eine 

Zeit füme, wo die Abgaben Null wären, und ein jeder Arbeiter ein 

Hecht zur Arbeit hätte, und ſich von diefem echte ſatt ejfen könnte, 

dann, daß die Walchfrauen zwei Franfen den Tag befümen und die 

Scyornjteinfeger neue Uniformen, und die Echternacher Fröſche lange 

Schwänze. 2 
Haupterbe jollft du nun jein, mein guter Freund, aller Menſchen 

Freund, lieber „Bolfsfreund". O daß du mur guten Gebrauch machteit 

von meiner Dinterlaffenihaft! Bon dem Sad, auf dem der Titel „Lüge 

jteht, ift nicht viel mehr da, ich habe es ſtark verbraucht ; aber das ijt nicht 

gar theuer, du wirft dir mit Gelegenheit neues Broviant davon anichaffen. 

Von dem andern Sad mit dem langen Titel: „Daß gegen alle Chriften- 

menjchen, Schmähung gegen die Fatholijche Kirche und ihre Prieſter, be- 

jonders die Biſchöfe und Jeſuiten,“ hab ich Einiges benugt, iſt aber nod) 

gute Provifion da. Nur tapfer da drein gegriffen; das jchlägt gut an. 

Mit dem erjten vermijcht, iſt e8 ein gar gutes Recept in aller Verlegen: 

heit. Ich Habe mir oft damit herausgeholfen. Wenn es dann mod) nicht 

greift, dann etwas von „Verläumdung“ aus Nr. 3 drumter gerührt und 

es giebt Nichts drüber. 

Meine Abonnenten nimm alt!. Es find ihrer nicht grad viel, aber 

es find gute brave Leut, haben richtig bezahlt, wenn aud die Waare 

etwas verlegen war, und hatten viel Geduld. Sie fünnen auch ein hartes 

Wort vertragen, ohne jich zu ärgern ; fannjt ihnen frei jede Woche eine 

Serenad aufipielen. 

Meinen Berjtand hätte ich dir auch gerne vermacht, aber den habe 

ich verloren vor etwa jieben Monaten, ungefähr bei der erjten Tour, die 

ich als Bote gemacht habe. Das hat mir viel geichadet. Wer ihn findet, 

fann ihn behalten. 

Jedermann weiß, daß ich ein ganzes Jahr vor meinem Antsantritt 

ihon eine Petition gemacht hatte, um Grenzbot zu werden, und daß c$ 

mir nicht recht gelingen wollte. Es war eine große Ungeredhtigfeit von 

der Regierung, denn fein Anderer war flinf wie ich, und mit einem 

Boten, wie der alte Franzos in Yuremburg, war doch gewiß nicht genug 

fürs ganze Land. Ich habe aber micht müßig geieffen während dieſem 

Yahre, jondern habe 365 Xeitartifel zum Voraus gemacht über die Ta- 

gesgeichichte. Die liegen auf dem Montelbrett grad über dem Roſenkranz, 

der am Nagel hängt ; fannit jie holen und fir und fertig auftijchen. 



Ich war immer gut gefinnt fürs arıne Bolt. Alle Gaben die mir 

zugefommen find für die Armen, hab ich Schön zufammengehalten. Dein 

find fie nun all! Leg die Füchſe hübſch zu denen, die du für Robert 

Blum's Frau geſammelt haft, und jchie ihr Alles zuſammen auf einmal, 

daß es der armen Frau was nüßt. 

tem meinen alten Drudermann. Der hat mid; zwar oft geplagt 

mit jeinem alten Sprichwort: Es fehli noch eine Kolonne! Hopp, Bot, 

den Stod zur Hand, oder du fannjt morgen laufen in einer Montur, 

wie die Kinder auf weißen Ojtertag ! Aber er iſt doch ein guter Wann. 

Wenn der Bot müd war, oder einen Knochen im Bein hatte, dann 

hat der Druckermann gedrüdt und gedrudt, bis Alles gehörig voll war, 

wenn auch die Buchjtaben ſchwimmen mußten, wie die Inſeln im wei- 

Ben Meer, und Einer dem Andern zurufen fonnte, wie ein Meilenftein 

dem andern auf der Yandjtraß. 

Das wär das. Nun hab ich aber noch manchen guten Math, der 

mehr werth ift, als baares Geld. Als alter Bot fenn ich die Wege und 

fann Auskunft geben, wie man ſich zu verhalten hat. 

Bor Allem fahr nur recht feit hinter den Baftor und den Provikar. 

Wenn dieſer etwas gelinde dir widerspricht und nur mit der Ruthe droht, 

dann jag, es müſſe nicht viel heißen, was er zu jagen hat, jonft hätte 

er eine würdigere Sprache geführt; wenn er etwas derb und scharf 

jpricht und den Stod zur Hand nimmt, dann ſag, er jei injolent umd 

fanatisch, wenn du auch diejes Wort nicht verſtehſt — id) hab es auch 

oft gelagt, ohme zu willen, was es war ; der Franzos hat es auch oft 

im Mund, und fo ein Wort thut Wirkung. 

Wenn du in einer Sad) augenjcheinlich Unrecht haft, dann jchrei 

dur der Erſte, aber viel und laut und oft, dar fein wahres Wort an 

dem tft, was der Andre jagt. Du haft ja eine gute Stimme für jo was. 

Wenn dann das „Wort für Yug und Trug“ dir widerjprechen will, dann 

dranf: Meittelalter, Beichtftuhl, Finfterniß, Jeſuiten und Nedemptoriften 

mit ſamt den Liguorianern, Kanzel und Dummheit und Safriftei, und die 

ganze Rumpelkammer wirf ihm dann an den Kopf, bis es genug hat. Wenn 

das „Wort“ ſich dann noch murt, dann fahr es in einem Athem an: 

Du böjes Wort, du heiliges Wort, du Lügenwort, du frommes Wort 

und Blatt — dann ſieht man jchon von Weiten, daß du Necht halt, 

che man noch einmal weiß, was du jagen willft. 

Wenn du hie und da nicht recht weißt, was du auf einen Arti— 

fel diejes Ichändlichen Wortes antworten ſollſt, dann halt dich feſt an 

dieje Regel: der Artikel war jedenfalls zu lang oder zu furz, zu viel 

gelehrt oder nicht genug, halb lateinisch oder ziemlich plattdeutih. Und 

das jind lauter grobe Fehler. Wenn der Artifel nun ift wie ein Sta: 

cheljchwein, und ſich nicht angreifen läßt, und im Ganzen nidts dran 



auszufegen ift, dann gieb Acht: Wenn nur eine Silbe undeutlic ift, 

oder gar falſch, dann laß den Weit laufen, und fall über die böje 

Silbe her, wie wenn fie eine Maus wär und du ein Kater. Mad) 

dabei nur viel Geräuſch und die Schlacht ift für dich gewonnen. Was 

ein Vermächtnis, nicht wahr ? 

Wenn Einer was jagt, was nicht in deinen Kram paßt, dann ant- 

worte für's Erfte, es jei gelogen. Wenn er dir es dann im Dictionär 

zeigt, dann jage dein Druder habe joviel Recht, wie der Dictionären- 

druder, und dann iſt der Andere gefoppt und muß das Maul halten. 

Nenn dich bei diejer Zeit oft liberal; das Flingt gut und ift vornehm. 

Wenn die Leute aber jonft woher hören, was die Yiberalen in der 

Schweiz, in Wien und in Rom gemacht haben, dann laß dieſen Titel 

wieder fahren. 

Wenn du von der Kammer jpricht, dann halt es immer mit den 

Meiften. Wenn du dann doch einmal das Unglüd haft, das Stüd 

neben das Loch zu jegen, dann dreh du deine Sad), und leg es jo aus, 

daß du wieder in die rechte Spur kommst. Wenn dann ein anderer 

dir vorwirft, du ſeiſt Heute nicht mehr grad auf dem nämlichen Ge— 

danfen wie gejtern, dann thu, als hörteft du nicht recht mit diefem Ohr, 

oder hätteit das Blatt nicht gelefen, oder es fei dir zu gering, darüber 

noch ein Wort zu verlieren. Dann meint ein Jeder, du hätteft den vor: 

uchmen Ton angenommen und du behälft Necht. Wenn es fein Fall der 

Noth iſt, jo widerrufe nie Etwas. Das gäb dir täglidy viel Arbeit und 

dabei viel böjes Geſchwätz. Laß dic im ſolche Kleinigkeiten nicht ein. 

Nun, mein ich, hätteft du genug. Denkt noch manchmal au den 

Boten. Die Yeute fangen hier an, ein ſehr jchlechtes Lied von mir zu 

fingen. Ich will dir es aufichreiben, damit du dagegen protejtieren 

fannjt, und mein Andenken in Ehren bleibt. 

Der Anfang lautet jo: 
In einem Thal bei dien Wirthen 
Erjchien mit diefem jungen Jahr, 
Noch ch die eriten Lerchen jchwirrten 
Ein Bote fein und wunderbar, 

Er war wohl in dem Thal geboren, 
Man wußte wohl, woher er fam, 
Doch bald war feine Spur verloren, 
Sobald der Bote Abjchied nahm. U. ſ. w. 

BEN a Sirenzbote.) ?) 
(Qmellen: Bibliotheque de la Seetion historique. Carton Würth-Paqnet 

Bibliographie. — Die im Texte bezeichneten Zeitungen in der Athenäumsbibliotbef.) 

(Fortiegung folgt.) M. Blum. 

57 Yuremburger Wort, Jahrg. 1819, Nr. 65, Feuilleton. 
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Du gutt Mamm, verlöss meeh net. 
I. 

Ech wöss eng Mamm ’sot gutt, 'so" trei, 
We! keng me! op der Ierd elei, 
A wien scch hirer Suerg vertraut, 
Den hust sein Haus op t’Fielz gebaut. 
A Stürm a Not, a Kreiz a Löd 
Den häl’ge Ruff durch d’Wolke get: 

Du gutt Mamm, verlöss m&ch net! 

U. 
Den Armen, den sech meit a plot, 
Fir d’Bro"t ze schäfen an de Stot, 
Hut oft vil Suergen beis ann härt, 
Wann d’Ongleck wisst we! t’Kraut am Gärt ; 
Dach &ppes hell’ft de Läscht him dro’n, 
'T as wann hie glöweg-fromm ka so'n: 

Du gutt Mamm, verlöss méch net! 

IH. 
De Reiche liewt am Iwerfloss 

Denkt möscht u Fred ann u Genoss: 

De Glaf zerfleit wei t'Sprè am Wand, 
Den Ierscht vum Liewe get verkant. 
Dach wa we! Gläs sei Gleck zersprengt, 
De Kannerruff dureh t’Hierz him drengt : 

Du gutt Mamm, verlöss m&ch net! 
IV. 

E prechtegt Scheff schwömmt stolz dohier 
Um grosse weide Weltemier ; 

Selss Hoffnonk föllt seng Segel zanz, 

Et däuscht dohin am Wälendanz. 

Anu dret him Stürm emol ann Dord, 

De Steierman rifft an der Nout: 
Du gutt Mamm, verlöss mech net ! 

V. 
E-frieme Man schléft mid entzwo" 

De wonne Fouss der H&mecht zo"; 

De We as stengeg, schmuel a ge', 

De Man 'sou mäckeg, 't get net me!, 

Zum Himmel hiewt hien do sei Bleck, 

E bied ann denkt bei jilder Schreck : 

Du gutt Mamm, verlöss mech net ! 
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VI. 

As wu®e|l de Mensch, voll Säft a Kräft, 

Packt Stolz hien oft a Leidenschäft ; 

De! mäche schwäch sei Gescht ann dreif. 

Vleicht goWf hie Mörder oder Deif, 
Hätt d’Gnod him d’Rei an t’Hierz net bru®eht 

Ann op seng Zong dat Würt gelu®gt: 

Du gutt Mamm, verlöss méch net! 

v1. 

De Kranke ro"t um Bett 'so" bläch, 

Wei d’Wässerro"s um stellen Déch; 

Hien hu®et gehofft vun Däg zu Däg, 

Gezeilt all Hierz- a Stonneschläg. 
'T as Freijor gin, de Besch go"f greng, 

Hi® seifzt nach an der Do"despeng: 
Du gutt Mamm, verlöss mich net! 

VII. 

(Gesond a krank, ann ärm a rdıch, 

All fannen Tro"scht ann Hellef gleich, 

Wann offen si der Mamm gestinn, 

We! ärm se a verlösse sin. 

A roleg get an d’Eiwegköt, 

Wi® mat dem fromme Ruff versched: 

Du gutt Mamım, verlöss mech net! 

W. Gergen. 

Geſchichte des Clariſſenkloſters in Echternach. 

Schluß.) 

Bei der Aufhebung des Clariſſenkloſters in Echternach am 11. Mai 

1783 befanden ſich noch 1: 

Penſion bezahlt wurde. Zwei Schweſtern hatten ein Kapital mitgebracht 

bei ihrem Eintritt in's Klofter. Die Billigkeit und das Recht verlangten, 

daß Dielen das Kapital wiedererjtattet werde. Die Schweitern verließen 

das Klofter am 30. Juni 1783. 

1. Maria Magd. de la Gardelle, Äbtiffin, in Luxemburg, erhielt 

Nonnen da, denen alle Trimejter eine — 

jedes Vierteljahr 115 Florin, 4 Sol. 
2 
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2. Sujanne Magd. de Bourcy 75 Fl. 

3. Maria Magd. de Bourcy 75 Fl. 
4, Maria Jeanne de Phorzheim 75 Fl. 7 1. Juli 1786. 

5. Maria Eli. Engler 75 Fl. 10 ©., Lux. ohne Prof. 

6. Jeanne Eleonore Arensdorf 50 Fl., Conversichweiter. 

7. Cathar. Leitz 57 Fl. 10 ©., Laienjchweiter. 
8. Marie Binsfeld 57 Fl. 10 ©., Laienjchweiter. 

9. Cath. Limpady 60 J. alt 87 Ft. 10 ©. 

10. Anna Maria Gindorff 75 F. 

11. Maria Anna de Geffer 75 Fl. 

12, Cath. Joſ. de Berchtold 75 Fl. 

13. Anna Suſ. Eliſ. Ungeihid 75 Fl. 

Getreulich wurden die Renten von der Oſterreichiſchen und Hollän— 

diſchen Negierung ausbezahlt. Die legte Urbantjtin jtarb 1824 im 

Echternach. 

Gemäß einem am 4. Juni 1782 aufgeſtellten Inventar beliefen 
ſich die Ausgaben bis zum 30. Mai 1783 auf 1685 Thaler oder 4718 

Gulden. Die Einnahmen jedoch 3465 Gulden, 8 ©. 

a) Auf dem Speicher befanden ſich 31 Malter und 14 Seſter 

Weizen, 24 M. + 2 Sefter Korn; 6 M. Dafer, 1M. Gerfte, 14 M. 

Spelz. 
b) Im Keller 1 Fuder 1781 Grevenmacher, 8 Fuder 1782 Un— 

termoſeler, 1 Fuder 1782 Grevenmacher, 3 Fuder 1781 aus Conz, 

I Fuder 1780 Grevenmacher, vermiſcht mit Manternacder. 

e) Silbergeihirr, 25 Gabeln und Löffel, 2 filberne Kelche, 1 ver: 
goldetes Eiborium, 1 ſilberne Monftranz, 1 große filberne Aupel, 2 

Meßkännchen mit Telterchen, Rauchfaß, 1 großes Kreuz, 3 Tiſchmeſſer, 

2 Deffertmefjer mit filbernem Handgriff, 4 Salztöpfchen. Der Stab 

der Abiffiu, halb vergoldet — Kronen der Muttergottes, des Jeſuskna— 

ben jammt Scepter. 

d) Gemälde im Salon. 

Der Hl. Antonius mit dem Jeſusknaben; 4 Porträte von Abtifiin: 

nen, 2 Borträte des Kaifers Karl und der Maria Therefia. 4 Glas: 

fiftchen mit Neliquien, die dem Paſtor Forting übergeben wurden. 

Im erften: Reliquien von der Dornenfrone und der hl. Katharina. 

Im zweiten: Neliquien der hl. Märtyrer Severini und Gaudentit. 

Jr dritten: Reliquien vom Haupte des Simeon und von 11,000 

Jungfrauen. 

Im vierten Reliquien ohne Aufſchrift. In der Sakriſtei befand 

ſich ein Schrank mit unanthentiichen Reliquien. 

264 



N 

Befigungen des Klofters a. 1784. 

204 Morgen Ländereien zu Conz, Cantzem, Elufferat. Lifer 39 M. 

Nonnenhof 189 M. Fromburg 205 M. Nodejchhof 203 M. Ernzen 

den Thershof 152 M., den Antenershof 74 M. Osweiler den Schoons— 

hof 147 M. Nosport den Kettgeshof 39 M. Grevenmadher 19 M. 
Nonnenmühle 3 M. 

Im Ganzen 1280 Morgen 48 Ruthen. 

Die Totalfumme der Penſionen für die Elarifjenjchweitern bezifferte 

jih auf 2420 Gulden. Beim Ausziehen durften die Schweitern alle 

Kleider und alle Möbel mitnehmen. 

Am 2. Mai 1785 erhielt die Pfarrkirche in Echternady für den 

neuen Kirchhof das große Kreuz, das an einer Mauer des Klojters be: 

feftigt war. Die Kirchenparamente wurden an arme Kirchen verichenft. 

Die Echternacher Pfarrkirche auf dem St. Petersberg erhielt eine weiße 

Kapelle (Meßgewand mit Lewitenkleidern, 8 foftbare Alben, 4 Chorröde. 

Die Orgel ward auf Bitten des luxemb. Magiftrates der dortigen 

St. Nifolaustirche geichentt. 

Das Silberzeug wurde, wie das der Trinitarier in VBianden, einem 

gewifien Marquart überjandt. 

Am T. Januar 1786 erfolgte die Autorifation, das Klofter und 

die Gärten zu verkaufen. Am 25. Febr. 1786 erfolgte der Befehl, die 

Bücher jammt Ardivenjchränfe ) zu verfteigern. 
Das ganze Kloftergebäude ward in 18 Yoofen zugeſchlagen für cine Total— 

ſumme von 10,727 Gulden 74 Sol. 

Das erfte Loos erftand Joh. Georg für 963 Gulden. 

Das zweite „ = M. Limpach für 784 Sulden, 

Das dritte „ n A. Meriay für 767 Gulden. 

Das 4. und 15. Yoos eritand Nik. Binsield für 1143 Gulden. 

Das 5. 2008 erjtand Joh. Petry für 496 Gulden. 

Das 6., 12., 13., 14. Voos erftand Bodſon, Geiftlicher für 106,359, 343, 261 6. 

Das 7. Loos erftand Cath. Nespelt für 392 © 

Das 8, „ 2 Nik. Kiefer für 102 ©. 

Das 9. „ * M. Enſch für 826 G. 

Das 10. Loos erſtand M. Müller für 499 G. 

Das 11. „ J ob. Yahr für 914 ©. 

Das 16. „ " Math. Prüm für 431 ©, 

Das 17. „ r Franz Heldenftein 244. 

Das IS. „ r (PBatersgarten) erftand Chrift. Gruber für 672 G. 

Am 27. September und am 31. Oktober 1785 waren Kanzel, 

Beichtſtühle, Glocken, Gemälde für 1011 Gulden verſteigert worden. 

1} 1) Bom Echternacher Clariſſenkloſter befinden ſich dermalen 46 Charten zu Coblenz, 
die übrigen im Yuremburger Regierungsardiv. Ungefähr 120 Urkunden find vor dem 
Jahre 1500; davon entfallen 53 Stüd in die erften 50 Jahre der Gründung bis 
1599. — Tr. van Wervrfe qlaubt, daß die Mutter Juliana Sarraſin jelbjt ins Kloſter 
eingetreten und deren Borjteberin geworden fei, ohne jedod irgend einen Beleg Für 
feine Meinung anzuführen. (Siehe Publie. de V’Institut. T. 41 p. 21.) 
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Die Hleineren Aktäre famen am 3. Januar 1786 nach Gonsdorf für 2 

Louisdor oder 26 Gulden 2 Sol. Der Hauptaltar mit dem Bilde des 
hl. Johann von Nepomuk fam für 10 franz. Kronen nad Befort. 

Archivjchranf nebft Wage, Ofen ꝛc. ward für 54 Gulden zugeichlagen. 

Die Orgel war dem Baumeifter Namur aus Luxemburg für 240 (120) 

Thaler verjteigert, fpäter der Stadt Yuremburg gratis überlaffen wor— 

den und zwar auf Bitten des luxemb. Magiftrates der dortigen St. 

Nikolauskirche. Die ſchöne gothiiche Kirche wurde 1792 vom Eigenthü: 

mer niedergeriffen und in einen arten verwandelt. 

Alles Geld floß in den jog. Neligionsfonds. Die Verwaltung der 

übrig bleibenden Güter übernahm ein gewiffer Schintgen, bis am 3. 

Dftober 1794 der Feldwebel Mangeot fie ihm abnahm. Die „Nonnen: 

mühle“ ward für 2691 Gulden an Joh. Stoffel verkauft. 

Eine blödfinnige Tochter hatte am 25. Auguſt 1773 die Familie 

Garve aus Trier zum lebenslänglichen Unterhalt ins Clariſſenkloſter 

gethan und 500 franzöſiſche Kronen geſchenkt. Diefe ruhige Blödiinnige 

ward nadı Brüſſel in ein Irrenhaus gebrad)t. 

Dundert und zwanzig Jahre, die jeit Aufhebung des adeligen 

Frauenſtiftes der Urbaniftinnen durch den Kaiſer Joſeph II. verfloſſen 

ſind, der öffentliche Verkauf an viele Private, die Gewitterſtürme der 

alles verwüſtenden franzöſiſchen Revolution, die Verſchönerungsſucht der 

Stadt und die geſchäftigte Bauluft der Anſteigerer, um ſich paſſende 

Wohnungen aus dem Klofter herzurichten, das alles hat bis heute nicht 

vermocht, dem Hauptgebäude jeinen eigenthümlichen Charakter, das Ge— 

präge jeiner frühern Beitimmung zu benehmen oder zu vernichten. Die 

ſchöne gothiiche Kirche und jonftige Nebengebäude, die ſchier ganz Hofe— 

let einnahmen, sind niedergeriffen worden, in einen Garten umgewan— 

delt worden und durch die jegige Neuftraße erjegt worden. In der 

Sartenmaner ift der Dauptaltarftein der ehemaligen Klariffenfirche wit 

folgender verſtümmelter Inſchrift zu leſen. 

Altare hoe summum 

Omnipotenti Dei ereetum Privilege 
Sa... . ano perpetuo ac libero pro Defunetis 

ibus earumque Consanguineis et 

in Prim... . et seeundo erom . . . 

Das Hauptportal des Klofters ift noch mit einer Marienſtatue ge- 

ziert. Der „Jufferngang“ dürfte das Andenken an das chemalige Klo— 

jter wachiam erhalten. Nathiam, schön und billig wäre cs, dem nichts: 

jagenden Namen „neue Straße" durd) Clariſſenſtraße zu erjegen. 



Sur Geichichte der Jahre 1680—1682. 
Von Iak. Grob, Piarrer in Bivingen-Bercdem. 

(Fortiegung.) 

s 10. Die Franzojen erzwingen durch Rauben und Brennen die Übergabe 

jammtliher Ortihaften des Yandes mit Ausnahme der Hanptitadt. 

Durch die Drohung, mit feinen Dragonern in das Herzogthum 

Zuremburg einzurüden, hatte Graf Biſſy, Mai 1680, die Räumung der 
Schlöſſer Nüttingen, Püttlingen und Preiich erzwungen; nun, Frühjahr 

1681, jollte dasjelbe Spiel von neuem beginnen; Frankreichs Gerichtsvoll: 

zieher hatten es ja längitens angekündigt. 

Am 13. März jtand Graf Biffy, an der Spitze von 2500 Dragouer, 
vor den Thoren Virtons und forderte die Übergabe der Stadt. 

Die Luxemburger Regierung ftand jegt vor der Entjcheidung, entweder, 

wie fie im vorigen Jahre gethan, ihre Bejagung aus Virton zurüd: 

juziehen, oder aber den Franzoſen mit Waffengewalt entgegen zu treten. 

Eine andere Enticheidung konnte es nicht geben, denn Biſſy erklärte 

zugleicher Zeit er werde jeine Truppen aus der Provinz Lu— 

remburg nidt zurüdzichen bis dag ihm Birtom ausgeliefert 

wäre!) 

Die Luxemburger Regierung aber that weder dag eine mod) das 

andere, jondern begnügte ſich am jelben 13. März durch Capitän Fraula bei 

Biſſy gegen jein Vorgehen Einſpruch zu erheben.?) 

Frankreich, das dieſe Unthätigfeit der Spanier vorhergejehen, hatte 

für diefen Fall ein ebenjo einfaches wie für unjer Yand fchredliches uud 

folgenſchweres Mittel bereit: der betreffenden Feſtung alle Zufuhr ab- 
zuſchneiden und deßhalb die ganze Umgegend durd jeine Truppen brand- 

idaten und verwüſten zu laſſen, auf daß die Beſatzungen der Feſtung, 
durch Dunger bezwungen, freiwillig abziehen wiürden.?) 

9» Scheetter, le Luxembourg depuis le Trait& de paix de Niméguo. Pu- 
blications de la Seet. hist. T. 34 p. 274—275 d’apres les Archives du Gon- 
vernement A Luxeinbourg. 

2) 4. ä. D., vergleihe auch die Hegeften von Würth-Paquet vom Jahre 1681. 

3) Wie genau wirflühe luxemburger Staatsmänner diefe Handlungsweife Frant- 

reichs erfannten zeigt folgende Stelle aus einem Yrieie von Caſſals an Martiany 

vom 5. Auguft 1681: Leur dessin est «de mettre toutes les provinces en estat 

de ne rien fournir et faire en sorte que ne puissions avoir moyen de tenir 

des troupes necessaires pour Ja defense des places qui nous restent. (Publi- 

eations de Ia seetion historique. T. 34 p. 299.) 



Diefes Mittel mußte um jo Fräftiger und ſchneller wirken, weil die 
Spanier nicht nur micht für hinreichende Verſorgung der Feſtungen mit 

Lebensmittel aufgekommen waren, jondern in feiner derfelben, auch nicht 

in Zuremburg, anch nicht ein einziges öffentliche8 Getreidemagazin be: 

ftand umd, wie die Negierung felbit in einem Bericht erklärt, den Pri— 

vaten zur Errichtung von ſolchen Getreideniederlagen die Mittel fehl: 

ten.) Daß dem nicht nur wirflidy jo war, jondern daß man das aud) 

in Zuremburg wußte, jagt uns am 28. April 1681 der „Itändige Ver: 

treter der Yuremburger drei Stände bei Dof* ?) der Herr von Schau: 
wenburg. In einer Eingabe jagt er: „ES ift die Abſicht der Franzo— 

„sen die ganze Provinz vollftändig zu verwülten und zu verderben und 

„Jo nad) und nad) die Hauptjtadt zu bezwingen, ohne diejelbe zu bela= 

„gern, was um jo leichter geichehen kann und um jo eher da es dort 

„fein einziges Getreidemagazin nod jonftigen Lebens— 

„mittelvorrath gibt”, und in einem früheren Bericht vom 18, 

April 1681 macht er daranf aufmerfjan, daß fobald Frankreichs Ber: 

treter irgendwo erjchienen diejelben nicht nur befahlen, feinen andern 

Herrn als den König von Frankreich anzuerkennen, jondern daß diejelben 

auch zugleid) verboten, irgend etwas nad) Luxemburg zu liefern. +) Ebenjo 

1} Unter dem 12, April 1682 erllärt der Gonverneur Fürft von Chinay in einem 

Briefe an den Generalftatthalter Grana: „que les boulangers de cette ville (de 

„Luxembourg) estoient en si petit nombre et s? paurres qu'il leurs seroit 

„impossible de fournir le pain necessaire aux militaires encore meins de 

„pouvoir faire des provisions suffisuntes «de grain äà cet eflet. (Bulletin de la 

eommission royale d’histoire, de serie T. 10 p. 361.) 

2} Die Puremburger drei Stände hatten ihren jtändigen Vertreter bei Hof, der 

die „Intereffe des Landes befonders gegenüber der Negierung in Yuremburg zu wahren 

hatte, Diefe Inſtitution der ftändigen Vertreter bei Hof tft unferes Wiffens nad von 

Niemanden hervorgehoben worden, viel weniger daß deren Berichte veröffentlicht worden 

wären und dod, nad) den bier gegebenen und den, dem Berfaffer diefes aus dem 18. 

Jahrhundert befannten etlichen Berichten zu urtheilen, müffen dieſe Werichte und die 

zwifchen dem Bertreter und dem ftändigen Ausſchuß der drei Stände gewechſelten Briefe 

tür die Gefchichte des Landes von der größten Wichtigkeit fein. Diefe Berichte wären 

in wohl theifweife Brüffel und Madrid, und für die Zeit der öftreihifchen Herrichaft 

in Wien zu fuchen. Im Jahre 1744 war „Sire Chevalier d’Urbain, garde dame 

de Sa Majeste I’Imperatriee douairiere” als ſtändiger Bertreter der drei Stände 

in Wien beglaubigt. (Bergleiche Urkunde vom 25. Juni 1744 im Archiv U. v. F. zu 

Yuremburg, Papiere der Ninodeler). 

3) „Le dessein de leurs ministres (e. A d. des francais) est de la ruiner 

„et desuler entierement, afin de reduire peu A peu Ja ville eapitale sans 

„Uassiöger, ce qui pourra arriver d’autant plus tost et plus facileiment, qu'il 

„any a aucun magasin de yrains, ny d’autres provisions de bouehe.* Archives 

du Gonvernement à Luxembourg, eites par Schötter. (Publientions «le la sect. 

hist. T. 34, p. 283.) 
4) „Commandement de la part de la France aux habitants de ne plus 
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macht derſelbe aufmerkſam, daß die Franzoſen offen erklärten, inner— 

halb zweier Monate jei auf dieſe Art die ganze Provinz Frankreich 
unterworfen.!) 

Aus allem dem geht alſo hervor daR, als Graf Biffy am 13. März 

1681 an der Spige feiner Dragoner die Uebergabe von Virton forderte, 

man in Luxemburg und Brüffel wijfen mußte und auch wirklich 

wußte, es fei nicht die Uebergabe Birtons, jondern die Auslieferung 

des ganzen Landes die man forderte und zu erzwingen bereit jei. Die 

Vertreter der drei Stände des Herzogthums Luremburg und der Graf: 

ihaft Chiny hatten der Regierung in Luxemburg fowohl wie in Brüſſel 

dieſen Thatbeſtand Flar vorgelegt. Trogdem vermochte oder wollte man 

jich nicht zu einem Entichluffe aufraffen, denn weder übergab man die 

Feltungen noc trat man dem Beginnen der Franzoſen mit Waffengewalt 

entgegen. Und jo gejchah was gejchehen mußte: Frankreichs Dragoner 

begannen die VBerwüftung des Luremburger Landes und weilen 
diefe Dragoner fähig waren, davon zeugt der dem Megimente Ludwigs 
XIV. ewig als Schandflef anhaftende, aus der Gefchichte nur allzube- 

fannte Name der Dragonnaden. 

As nun der Befehlshaber Virton's gemäß feinen Anftruktionen, 

die Uebergabe ablehnte, belegte zuerft Graf Biſſy die Umgebung rings umher 

mit Einquartierungen ?) und ließ durch feine Dragoner die erdrüdenditen 

Brandihagungen eintreiben. °) Es begannen jihredliche Tage für das 

Luremburger Land, während mehr den vier Monaten durchftreifte Biſſy 

rien payer ny fournir en la ville de Luxembourg.“ Archives du Gou- 

vernement A Luxembourg. (Publieations de la Swetion historique T. 34, 

p- 282.) 

1) „Ayans declar& que toute la province sera ainsy subgagné dans l'es- 

pace de deux mois*. (Ibid. T. 34 p. 283.) 

2) Chronique d» Seb. Frane. Blanchart, f. 91: „Le eomte de Bissy, en 
„exeeution de larrest de la chambre royale de Metz du 24 oetobre 1680, sur 

„le refus da eommandant de Virton de luy ouvrir les portes de la ville, re- 

„pandit ses troupes dans plusieurs lieux de la provinee de Luxembourg «et 

„entre autres A St Leger, Tintigny, aux deux Habay, auxquels derniers lieux 

„il y en arriva six eompagnies le 19 du mois de mars 1681. Auquel jour il 

„y tomba une grosse neige qui dura 15 jours.“ (Publieations de la sect. hist. 

T. 46, p. 150.) 

3) Eingabe des Herrn von Schauwenburg vom 18. April 1681: „Les offieiers 

„des dites troupes frangaises envoient des billets par tous les autres Tienx 

„de la provinee, afın que les sujets aillent les tronver et traiter avee eux 

„par la subsistances des dites troupes avee eommunieation d’estre effeetive- 

„ment logez et foulez s’ils y manquent.* (Archives du Gouvernement A Luxem- 
bourg, Publieations de Ian seet. hist. T. 34 p. 282.) 

. 
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u fe) 
mit jeinen Dragoner in bejtändigen Kreuz: und Querzügen das Land, 

alles verheerend und verderbend. ") 

Von Virton zog er über St. Leger nah Tintigny und den beiden 

Dabig, wo er am 19. März 1681 anlangte. *) In Neu-Dabig war e8 — 

wo die Einwohner jid) den Dragonern mit den Waffen in der Hand 

entgegenftellten, wobei die Franzoſen allein 18 Pferde verloren. Mitte 

April war er in Bettemburg, damals waren von den Franzofen im 

Dorfe Büringen die Kirche mit fieben Däujern, niedergebrannt worden, 
ebenjo zwei Häufer von Bettemburg. ?) Während Biſſys Dragoner jo diejen 

Theil des Landes ausjaugten und verwüſteten, hatte ein Abtheil Fran: 

zojen, 3 bis 4000 Dann ftarf, unter General Bouffler bei Nemich die 

Grenze überfchritten, Nemich und Grevenmacher bejegt und beide Prob- 

fteien als Frankreich gehörend ammectirt. Bouffler ging noch weiter 

wie Biffy, durch Drohbriefe brandichagte er auch noch jene Ortichaften 

welche er jelbjt nicht erreichen konnte.) Es waren alſo an die TOOO 

Mann und zwar meiltens Berittene, weldye in jenen jchredlichen Mo— 

naten, das ſchon ohmebin erichöpfte Luxemburger Land vollitändig aus- 

jaugten. 

Unterdeifen waren am 14. Aprit 1681 die Truppen aus Vir- 

ton zurückgezogen worden um dem vollftändigen Ruine der Provinz zu: 

vorzufommen, „denn durch ihre Brandihagungen und Zerſtö— 

„rungen durd Wegnahme von Menſchen und Vieh hatten die 

„Franzoſen der Provinz einen Schaden im Werthe von hun— 

„dert und fünfzig taujend Thaler veruriadt. >)“ 

1) Chronique de Seb. Frang. Blanchart, f. 91: „Le comte de Bissy avce 

„sa eavalerie et ses Jragons ayant rode par toute la province de Luxem- 

„bourg d'un endroit à lautre depuis le 13 mars 1681 jusqu’au mois de 

„Juillet et d’aoust de la meme année quil est all& eamper au fond de Mersche 

„a 2 lienx de Luxembourg, on il a mange et ruind tout ce qu'il a rencontre, 

„pendant que le general Bouffler s’estoit aussy porte avee 3 a 4 mils hommes 

„4 Remich sur la Moselle, les g@neraux Moudron et Sourdis s’estans aussi 
„advance avec des trouppes sur la frontiöre de la Flandre et du Haynaut, 

„menace d’y entrer et mettre tout en desolation, si dans 8 jours on n’äva- 

„euait pas les villes et places de lu comte de Chiny des trouppes d’Espagne.“ 

(Publieations de la seect. hist. T. 46 p. 150.) 

2) Chronique de Seb, Frang, Blanchart f. 91 et f. 94. Publieations de la 

seet. hist. T. 46, p. 150 et 151 

3) Negneiations du capitaine de Fraula avee le comte de Bissy. Arch. 

du Gouvern. A Luxembourg, angeführt. Schoetter, le Luxembourg depuis le 

trait6 de paix de Nimegue. Publieations de Ia seet. his. T. 34, p, 282— 283. 

4) Chronique de Seb. Frang. Blanechart f. 9. Publieations de la swet. 

hist. T. 46, p. 150. 

5) Meinoires des eontraventions faites par In France au trait& de paix 

de Nim&gue, p. 113—119. Manuserit aux Archives du Gouvern. à Luxembourg: 
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Dieſe Aufgabe von Virton iſt ein weiterer Beleg der Unfähigkeit, 
um nichts anders zu jagen, der damaligen ſpaniſchen Regierung, denn 

einerjeits, jollte diefe Preisgabe von Virton dem Lande nugen, dann 

fan felbe viel zu jpät, da ſolcher Schaden jchon angerichtet wordeu, 

anderjeitS war jie nicht hinreichend, da die Franzoſen jchon vorher 

offen erklärt hatten, daß fie die Zurüdziehung aller Bejagungen aus 

alten Feſtungen verlangen wirden, aljo die alleinige Preisgabe von 

Virton nur die Begierlichfeit der Franzojen fürdern mußte, und jo war 

es auch, denn nachdem Birton den Truppen Biſſy's jeine Thore geöff- 

net, forderte er die Uebergabe von St. Mard unter den nämlichen 

Drohungen. Aber auch nad der Räumung von St. Mard hatte Plün— 

deren und Rauben, Brandichagen und Zerſtören jeinen ungeftörten 

Fortgang. 

Welche Noth und Bedrängnis ſchon die erjten vierzehn Tage nad) 

dem Einfall der Franzoſen dem Yuremburger Lande gebracht, das läßt 

uns ahnen, die furzen Bemerkungen im Tagebuche des Dechanten von 

Luremburg des hochwürdigen Herr Anton Feller, Pfarrers von St. Ni- 

folaus, dort heißt es: 

„Donnerftag den 10. April (1681). Die Pfarrer des Landkapitels 

„Luxemburg find heute nicht zur gewohnten (jährlichen) Kapitelsfigung 

„zulammengetreten ; denn durch den Einfall der Franzoſen in unier 

„DBaterland find die Herren Baftöre zeriprengt worden.“ ") 

Acht Tage jpäter heißt es abermals: 

„Donnerftag den 17. April. Wegen des Einfalles der Franzojen 

„In unjer Vaterland wurden öffentliche Gebete in unſerer Kirche abge- 

„balten. Der Dechant las die Frühmefje, um 6 Uhr wurde der Segen 

„mit dem Allerheiligiten gegeben, jede halbe Stunde wurden heilige Meſſen 

„geleſen. Das Hochamt fang der hochwürdige Herr Aldringer”. °) 

„Pnisque par leurs foules, ruines et prise des sujets et bestail, les troupes 

„de France avaient eause A la province du dommage et interest pour la 

„valeur de cent et einquante mille eseus* abqedrudt Schoctter, Le Luxembourg 

depuis le traite de paix de Nimögue Publieations de la seet. hist. T. 34, p. 
275. 

1) Aprilis 1681. 10, feria 5® N. B. Non fuit hodie Capitulum Congrega- 

tum, quia Dani Pastores dispersi sunt propter irruptionem Gallorum in Patriam. 

Archives de la ville de Luxembourg. Reg. Feller n® 13, f. 234. 

2) 17. f. 9. Preces erant in nostro templo ratione Gallorum in Patria, 

sacrum matutinum, legit D. Decanus, hora 6# data (est) benedietio ot singulis 

mediis horis leeta saera usqus ad meridiem. Cant. de Vener. D. Aldringer. 

Ibidem fol. 234. 
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Achnliches gefchah am folgenden Donnerftag den 24. April „wegen 

der allgemeinen Noth“ wie das Tagebuch jagt. ') 

Am ichreelichiten dran waren die wahrhaft bedauernswerthen Bewohner 

des platten Landes. Nicht nunr daß die franzöfichen Soldaten ſelbe voll- 

jtändig ruinirten, wurden fie von den franzöfifchen und ſpaniſchen Gerichten 

in ein wahres Kreuzfener genommen. Es wurde oben ſchon hervorgehoben, 

daß die Urtheile der Reunionskammer bejtändig die Aufforderung an 

die Einwohner der amnektirten Länder enthielten feinen Anderen als 

Derricher anzuerkennen außer dem Könige von Frankreich und 

diefe Aufforderung war ſtets mit der Androhung verbunden: „Unter 

Strafe der Beſchlagnahme aller Güter und jonftigen willfürlichen Stra: 

fen," Ebenſo wurde hervorgehoben, daß die ſpaniſche Megierung, die 

jonft weder Hand nod Fuß bewegte zum Schuge der Luxemburger, 

immer wieder ihre Serichtsvollzieher an die bedrohten Punkte jchicte, 

welche unter den nämlichen Strafen den Eimwohnern verboten der Auf- 

forderung Frankreichs zu entiprechen. Nur glaube man nicht, daß diefe 

Androhungen leere Worte gewejen, im Gegentheil fie wurden auf das 

energüchite gehandhabt. Erjchienen an einem Orte die Franzoſen und 

einer leiftete den Huldigungseid nicht, dann wurde er ſogleich gefangen 

geſetzt und gegen ihm gerichtlidy vorgegangen. Hatte einer aber den Eid 

geleistet und er fiel der jpaniichen Negierung in die Hände, jo ereilte 

ihn dasjelbe Schickſal vor den einheimiichen Gerichten. Einen entipre- 

chenden Beleg hiezu liefern die jchon erwähnten Verhandlungen des Ka— 

Fraula mit Biſſy in Bettemburg am 23. April. Am 28. März hatte 

ein franzöfiicher Kommiflar mit ſechs Dragonern die Einwohner von 

Eid) an der Mlzette, Merzig, Ober: und Miederkerichen, Xinger, Pe— 

tingen, Niederforn, Differdingen, Zolver, Monnerich, Beles, Kail, Te: 

tingen, Nümelingen aufgefordert, dem franzdfiichen König zu Huldigen.?) 

Mehrere die fich weigerten, hatten die Franzojen in Daft genommen, 

während einige Einwohner von Yamadelaine-Kollingen, weil fie der Auf: 

forderung Frankreichs entjpradhen, von den Luxemburger Behörden ver: 

haftet worden waren. Als nun Fraula die Freilaffung jener Sefange: 

nen begehrte, stellte Biffy in Bettemburg die Bedingung, daß jene 

Bauern von Yamadelaine zuerit freigegeben würden. ®) 

i) 24. f. 5a preces fuere in nostro teımplo pro publieis necessitatibus. 

sacrum mat. leg. D. Deeanus, hora 6% data benedietio et singulis medis horis 

usque ad meridiem Cant. D. Pastor in Conteren. 

Ibidem f 235 

2) Archives du Gouvernement à Luxembourg fond XIV, 16, bei Schestter, 
le Luxembourg depuis le trait® de paix de Nimégus. (Publieations de la seet. 
hist. T. 34 p. 281.) 

3) Ebendafelbft p. 285. „De Bissy detenait prisonniers divers mayeurs et 
„subieets de cette province, il promit de les remettre en libert«, aussitöt l'ö- 
„largissenent de quelques paysans de la Magdaleine.“ 
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Anfangs Mai 1681 finden wir die Franzojen jchon wieder in der 

Wallonie an der Arbeit. Am 6. Mai mußte die jpaniihe Bejagung, 

vom Hunger bezwungen, das Schloß Montquentin räumen, am 7. Mai 

wurde von den Franzojen das Schloß Lavanx im Sturm genommen, ') 

am 9. Mai fiel Gomery. Mochefort wurde am 12. Mai bejegt nad): 

dem der Eingang des Schlojjes mit Gewalt erzwungen worden war. ?) 

Bis zum 10. Juli, an welchem Zage Graf Biſſy vor den Thoren 

der Stadt Chiny erichienen, hatte diejes Rauben, Verwüſten und Plün— 

deren feinen ruhigen Fortgang genommen uach den beitimmten Angaben 

Blancharts und anderer ohne daß dieje Streifzüge näher beſtimmt wir: 

den, um jo genauer find dieje Ehronijten aber in der Schilderung des 

von den Franzoſen geichaffenen Verderbens. „Biſſy mit jeiner Reiterei und 

„Teinen Dragonern durchjtreifte die ganze Provinz Yuremburg bis zum Juli 

„und Auguft, er hat alles aufgezchrt und alles zeritört wa$ 

„ihm begegnete.” 3) Diejes Aufeſſen und Zerftören bejchreibt uns der 

Geſandte von Schauwenburg in jeiner bereits erwähnten Eingabe vom 

28. April des Näheren. Wie alljeit3 befannt fFlüchteten die Bauern ihr 

Hab und Gut, wenn Feinde nahten, in die feiten Schlöſſer oder im die 

geheimen Zufluchtsitätten, diefe waren in den Wäldern "gelegenen Feldbe— 

feftigungen, wohin häufig die Einwohner einer ganzen Gegend mit Hab und 

Gut uad Vieh flüchteten. Eine ſolche Feldbefeitigung ift z.B. ausführlich 

in der von Derrn van Werveke herausgegebenen Kleinen Ehronit von 1634 

bis 1647 beichrieben.*) Schauwenburg berichtet nun: „Die Franzoſen 

fahren jort das platte Yand zu durchziehen und es zu verwü— 

jten, alles Bieh, dejjen fie hHabhaft werden, wird weggenommen 

und nach Franfreicd abgeführt. Sie haben einige feite Schlöſſer 

erobert und ausgeplündert, ebenio einige der in den Wäldern 
gelegenen Zuflucdtsjtätten der Bauern alles was fie vorfanden, 
haben ſie weggenommen, ſie haben die Gloden mehrerer Dörfer 
zerichlagen und mitgenommen." d, Man kann ſich denfen, welches 

1) Belege nadı den Yuremburger Staatsardyiven fiche bei Scötter, le Luxein- 

bourg depuis le traite de paix de Nimögne. (Publieations de la seet. hist. 

T. 34, p. 285.) 

2) Bericht des Schloßfommandanten von NHochefort, von Masburgs, im Lurembur- 

ger Staatsardiv: -Rochefort, le 12 may 1681, abgedrudt bei Scheetter, le Lu- 

xembourg depuis le traite de paix de Nimögue. (Publieations de la seet. hist. 

T.34p 271) 

3) Chronique de Seb. Frang. Blanchart, f. 91. Publieations de la seet 

hist. T. 46, p. 150, 

4) Petite Chronique luxembourgeoise de 1634— 1647, p. 3. 

5) „Les frangais eontinuent A conrir et A ruiner tout le plat pays, enle- 

„vant sous les bestiaux qu'ils y reneontrent et les emmenent en Franee; 
„ont foree et pille quelques maisons fortes, aussi bien que les retraites des 
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" Berhängnis die Einnahme dieier Schlöffer und Zufluchtsftätten für die 
betreffenden Gegenden bildete, wenn man beadjtet daß die ganze Gegend 

alles von Werth dorhin geflüchtet hatte. Alle alſo mit einem Schlag 

Alles verloren. 

Wenn man diejes alles überficht, dann wird man auch begreifen 

die Empörung die aller Herzen erfüllte, ob der herzlofen Daltung der 

Yuremburger Negierung im bejonderen des Gouverneurs, des Fürſten von 

Chimay, der unter Todesjtrafe verboten, diefem Nauben und PBlündern 

fich zu widerjegen. Cine Empdrung der Blanchart und Schauwenburg 

offen Ausdruck geben, diefer jogar in der vorerwähnten Eingabe wenn 

er jchreibt: „Daß die Franzoien um jo fühner bei dieſen Naubzügen 

„ſind, weil fie wilfen, daß es den Einwohnern verboten ift, fich dem zu 

„widerſetzen.“ ) Und Blanchart jagt: „Was die Franzoſen um jo mehr 

„ermunterte, ihre Anfchläge auszuführen, das war die Antwort welche 

„im April 1681 der Fürft von Chimay, Gouverneur von Yuremburg 

„dem Grafen von Biffy gegeben, als diefer Bejchwerde erhob, Luxem— 

„burger Landleute hätten jeine zu Neu-Habig einquartierten Soldaten an: 

„gegriffen und mit Feuerwaffen befümpft, nämlich dies jei ohne jein 

„Vorwiſſen und ohne jeine Iheilnahme geichehen, könnte er (der Gone 

„vernenr Graf von Chimay) die Urheber und Schuldigen ausfindig 
„machen, werde er fie alle hängen laſſen. Mehr bedurfte Graf Biſſy 
„nicht um mit Muth und Zuverjiht den Weg zu wandeln, 

„Den diejer Gouverneur jelbft ihm gebahnt.“) Sonderbare 

Art und Weiſe ein Volk zu ſchützen an deſſen Spige man geftellt ift. 

Blanchart jagt nicht ohne Abjicht, daß Graf Biſſy nach dem dieje 

Antwort ihm geworden, voller Muth und Zuverficht den Weg verfolgt 

den diejer Gouverneur jelbjt ihm gebahnt. Denn was bis jest an 

„paysans dans lee bois, leur enlevant tout ce qu'ils y ont, easse et emporte 
„Ies eloches de plusieurs villages“. (Scheatter, le Luxembourg depuis le traite 

de paix de Nimögue, Publieations de la seet. hist. T. 24, p. 283.) 

1) „Qu’ils font autant plus hardiment ces foules et insolences qu'ils sont 

„informeös qu’ils est defendu aux subjets de s’y opposer* bei Schetter, le 

Luxembourg depuis le trait& de paix de Nimcgue. Publieations de la seet. 

hist. T. 34, p. 283. 
2) „Is furent autant mieux encourage de poursuivre leurs dessins par 

„la reponee qu’avait fait en avril 1681 le prince de Chimay, gouverneur de 

„l,uxembourg, au eomte de Bissy sur la plainte qu'il lui avait fait que les 

„prysans de son gouvernement avait attaque et chocqus ses gens loge au 

„village d’Habay la Neuve avee armes A feu, seavoir que ce fait avait este 

„passe A son inscu et sans sa participation et que s’il connaissait les paysans 

„qui en estoient les autheurs et coupables, il les faisait pendre. TI n’en fallut 

„pas davantage au comte de Bissy pour Ini donner gage et courage pour 

„marcher en beau chemin que ce gouverneur luy frayait luy-ınaöme.* Chronique 

f. 94. Publications de la seet, hist. T. 46 p. 151. 
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Verwüſtung und Ausſaugung geichildert worden, war nur ein ſchwaches 

Boripiel deſſen was noch fommen jollte, des Schickſales das bejonders 

über Luremburgs nähere Umgebung bereinbrach. 

Am 10. Juli 1681 jtand Graf Biſſy vor den Thoren Chiny und 

forderte, mit Dimweis auf das Urtheil der Meger Neunionsfammer, 

die Uebergabe der Stadt.) Nun begannen das nämliche ſchreckliche 

Spiel wie bei Virton, die Uebergabe wird verweigert und Billy beginnt 

nit jeinen Zwangsmaßregeln. Zuerſt wird die nächite Umgebung mit 

Dragonern belegt, dann wird einige Tage in Aye bei Marſch gelagert, 

worauf in langjamem Weiterrüden, über Ortevilfe, Asnoy bei Bajtnach, 

Martelingen und EI, das Zerſtörungswerk fortgejegt wird.?) Ende Juli 

lagerte Biſſy bei Merich. Hier war es wo der jchon erwähnte Kapitän 

Fraula, Biſſy am 31. Juli aufjuchte und ihm erklärte, daß man durch 

jein Borgehen gezwungen Chiny, Faing, St. Marie und Nenfchatean 

räumen werde unter Vorbehalt der Nechte Spaniens. ?) Diefe Räumung 

geichah, wie der Verfafler der „Memoires des contraventions faites 

par la France“ hervorhebt „um dem Ruine der Provinz vorzubeugen."*) 

Auf jeden Fall, eine jonderbare Art und Weile, dem Ruine der 

Provinz vorzubeugen, nachdem alles in Nauch und Flammen aufgegangen 

oder verwüſtet und gebrandichagt worden war. 

Während des Monats Auguft 1681 durchitreiften einzelne Com— 

pagnien den Norden des Landes und bejegten alle befeftigten Orte und 

Scylöfjer deffelben. Die Marichbefehle einzelner diejer Abtheilungen, find 

uns im Clerfer Archiv (jetst leider im Meter Staatsarchiv) erhalten. Die 

beiden erften Marjchbefehle jind vom 8. August und datiert: „Lager von 

Heisdorf." Dort jtand aljo Graf Biſſy an jenem Tage. Eine erfte Kom— 

pagnie Dragoner des Negimentes „Leſtinoys“ erhielte Befehl am 9. 

Auguſt ich nach Ettelbrüd zu begeben, dort zu übernachten, diejelve jollte 

dann am folgenden Tage den 10, in Clerf logieren und am 11. in Salın 

fich einquartieren und dort bleiben bis auf ferneren Befehl. Eine andere 

Kompagnie desjelben Negimentes wurde angewieſen am jelben 9. Auguſt 

aufzubrechen und am 11. in Wilg und Elerf einzutreffen und dort bis 

auf weiteres zu bleiben. Bier weitere Marichbefehle, gegeben zu Arlon 

am 25. Auguft; betreffen das Infauterie-Regiment „Dauphin": Drei 

Kompagnien follten von Baſtnach kommend Garniſon in Bianden und 

Klerf beziehen. Zwei andere Kompagnien jollten über Klerf nad) Neuer: 

1) M&moires des eontraventions faites par la France p. 122-124. Hand» 

ichrift des Yuremburger Regierungsarhives. 

2) A. ä. 0. 
3) Schatter, le Luxembourg depuis le traitö de paix «de Niméguse. 

Publieations de la Seet. hist. T. 34. p. 285 nad) dem Luxemburger Hegierungsardiv. 

4) Handichrift des Yuremburger Regierungsardives S. 122— 124. 
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ö burg um im dortigen Schloffe zu garnilonieren. Vier weitere Kompagnien 

jollten in Stlerf, Vianden und Echternach bleiben, eine fernere Kompagnie 

erhielt Befehl außer in Bianden und Clerf noch in Bidburg zu lagern. 

Altes bis auf weitere Order. Aljo wenigftens zchn Kompagnien In— 

fanterie garnijonierten Ende Auguſt 1681 in den fünf Ortichaften, 

Klerf, Bianden, Neuerburg, Echternady und Bidburg. Welche Lajt, für 

das ausgejogene Yand aud) wenn, wie der Marichbefehl an die nad 

Salm gejandten Dragoner ausdrücklich fordert, dDieje Soldaten ſolche 

Ordnung und Disziplin beobachteten, daß feine Urſache 

zur Klage gegeben werde, !; Diejer Befehl, Zucht und Ordnung zu 

bewahren, war jegt ganz natürlich. Denn nachdem alte jpaniichen Garni: 

jonen jih auf Luxemburg zurüdgezogen, die Franzojen das ganze Yand 

mit Ausnahme der Propſtei Luxemburg, als Frankreich einverleibtes 

Territorium betrachteten und als folches verwalteten und von den Ein— 

wohnern ohne Widerjpruc auch anerfaunt wurden, lag feine Urſache zu 

jerneren Berwüſtungen vor.?) Um jo jchlimmer wühteten die Soldaten in 

den unglücklichen Dörfern der Propſtei Luxemburg, wie man gleich jchen 

wird, 5 

Während des Monates Auguſt haufte Graf Billy im Merſcherthal 

und Kapitän Fraula verfolgte ihn auf Schritt und Tritt mit jeinen 

Brotejten, trog altem Dohm und Spott mit dem Graf Biſſy dieje Ver— 

wahre entgegennahm, ?) Am T. August traf ihn Fraula in Heisdorf. 

I 1681, 8 aoüt. Camp de Heisdorf. — Une eompagnie de Aragons des 

rögiments «du Liestinoys regoit ordre de se rendre le 9 A Ettelbruck et d'y 

Joger, de loger le 10 à Clervaux, le Il Aa Salın ot d’y rester jusgu’ä nouvel 

ordre, en si bonne ordre et d’seipline qu'it n’y ait pas sujet de se plaindre, 

S aoüt. — Une autre eompagnie du meme regiment partira egalement 

I» 9 ot logera le Tl A Wiltz et a Clervaux, ol elle restera jusqu'à nouvel 

ordre Elle restera A Clervaux jusqu’an 28 septembre. #) 

25 aoüt. „iron. - 'Trois companies d’infanterie du rögiment du Dauphin, 

venant de Bastozne, logerait a Clervaux et A Vianden, jusqu’a nouvel ordre. 

2 auüt, Artn. Deux eompagnies da ıname regiment logeront A 

Clervanx vet s* rendront le endemnin a Neuserbonrg ol elle resteront en 

garnison «dans Je ehätean. 

25 aolıt. Arlom. — Quatres autres eompaznies du meme rögiment, venant 

de Bastorme logersit A Clervanx et a Vianden, jusqu’a nouvel ordre. 

25 noüt. Arlon. — Une eompagnics «u meine regiment venant de Bastogne, 

logera a Clervanı, Vianden et Bidbourg, jusqu’a noutel ordre. (Wurth-Paquet 

et van Werveke, Archives de Clervanx. Publications de la Seetion historique 

de Institut. T. 36 p 583 ne 3210.) 

a) La derniere partie de cette ana'yse est eviloment inexnete, il faut 
probablement supp'#er A Wiltz, apres le premier „elle restera”, 

2) Die Belege fiche in folgenden Paragraphen. 

3) Auszüge diefer Proteite Fraula's bei Schoetter, le Luxembourg, depuis le 

traite de paix de Nimégné, Publieations de Ja Sret. hist. T. 34, p. 283 und 
283 — 286. 
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Der Proteſt galt damals den Orten Remich, Grevenmacer, Waffer- 

billig, Echternach, Vianden, Diefird, St. Birth, Felz, Huffaliz, Durbuy, 

Klerf, Marich, Mirwart, Baftnach und Arlon. Am 11. Auguft endlich) 

erichien Fraula in Diekirch vor Biſſy um von neuem und im allgemei: 

ven wegen allem Webergriffe Frankreichs Verwahr einzulegen. Aus die 

fen Broteften erjehben wird, daß bis zu jenem Datun Spanien alle 

jeine Beſatzungen aus den befeftigten Schlöjlern und Orten des Luxem— 

burger Xandes zurücdgezogen hatte. Es war dies geichehen auf aus: 

drüclichen Befehl aus Brüffel. 5 Es war aber keineswegs die Sorge 

um Luxemburg, welche dieſen Befehl veranlaßt, jondern die Drohung 

der FFranzojen den Provinzen Brabant, Flandern und Dennegau ein 

ähnliches Schicfjal wie der Provinz; Yuremburg zu bereiten. ?) Sorge 

um das Luxemburger Yand war c8 nicht, denn bier jah es jchredlid) 

aus, bejonders in der näheren Umgebung der Dauptftadt. Wohl hatten 

die Franzoſen öfters und feierlich erflärt die Propftei Luxemburg nicht 

zu beanipruchen, noch zu legt durd den Mund des Grafen Biſſy am 

31. Inli 1681 als Fraula ihm in Merfch den Proteft inbetreif Chiny's 

überreichte. Das hatte die Franzoſen aber nicht gehindert ſchon früher 

den größten Theil der Probſtei als Dependen; von Yongwy in Beſitz 

zu nehmen. 5 Gbeniowenig hinderte diefe Erklärung der Franzoſen 

1) Brief des Luxemburger Provinzialrathes an den Gefandten Neuveforge in 

Kegensburg vom 9 Auguft 1681, Yuremburger Regtierungsardiv. Publieations de 

la Seet. hist. T. 34, p. 286. 

21 Brief des Yuremburger Bevollmächtigten auf der Gonferenz von Courtray, des 

Herrn von Caſſel, vom 5. Auguft 1681: „Is (les troupes frangaises) sont encor 

„en leur camp A une heure et demy d’iey te.-ä-d,. de Courtray), Les uns disent 

„que chacun sen rrtourne apris demain a Ja garmison; Is autres d’sent que 
„ei on n'a cédé toutes les pretendues dependances de Chiny, qu’ils entreront 

„en Flandres et en Brabant* (Scheetter, le Luxembourg depnis le» trnite de 

paix de Nimegue Publiextions de In Seet. hiet. T. 34, p. 208). Der Berlaffer 

der „Memoire des eontraventions füites par la Franee* fagt ebenfalls: „On s’est 

„trouve oblige et foree de faire evaener, le dit eomte de Chiny ponr ps övenir 

„a ruine de la province et de Brabant, Flandres et Haynan, et les menees 

„de la France, laquelle n'est que trop eoustumicre, de les mettre en exten- 

„tion eomme les exemples tous recens et mentionnez ei-dessus l’ont assez fait 

„vor? (A ä O. B. 34 S. 278). 

3) Wie ſchon früher erwähnt, hatte Frankreich durch feinen Kommiſſar am 28, 

März Eſch a. d A., Merzig, Ober- und Niederkerſchen, Yünger, Petingen, Niederforn, 

Differdingen, Zolver, Monnerich, Beles. Kail, Tetingen und Rümelingen als Franzö 

ſiſchen Beſitz erklärt, welche fait alle zur Probſtei Lnxemburg gehörten und zwar wie 

die Belege im folgenden Paragraphen zeigen als Dependenzen von Vongwy. Bergleiche 

auch die Aufzählung der Dependenzen Vongwy's in dem Urtheil von 5. April 1683. 

Ons Heinseht, Jahrgang 1809, S. 39. 40, AL und 42) und dem folgenden Para— 

graphen 12. 



gerade um Xurembnrg zu wüthen in einer jolchen Art und Weiſe wie fie 

ichredlicher nicht gedacht werden fann. Eine Urkunde im Luremburger 

Negierungsardiv bejagt darüber, daß die Franzojen die Propftei „gleich 

darauf zerjtört, beraubt, ausgeplündert hätten; alles Vieh bis 

auf das geringfte hinweggenommen, die Einwohner übel traf: 

tiert, ihre eingejäten FJrüdte umgeadert und die armen 

Leute mit Weib und Kind ins Elend verjagt worden jeien“. ) 

In ähnlichen Worten jchildert diefe Verwüſtungen ein anderes offizielles 

Atenitüd, ein Brief vom 11. November 1681 an den Luremburger 

Sejandten auf dem Meichstage zu Regensburg den Herren von Neuve- 

forge: „Wie in einem früheren Briefe gejichildert, jind jene 

Dörfer, von weldhen die Franzoſen erklärten, daß ſie zur 

Stadt gehören jollten, und welde jie nicht beanjpruden 

wollten, jest wüft und verlaiien, nahdem deren Bewohner, 

entgegen dem gegebenen Worte, vollitändig ausgeplündert und in 
Die VBerbanuung gejagt worden jind Tas Elend dieſer armen 

Yente läßt ſich nicht beichreiben. ) Wie man jicht bilden dieſe Ber: 
wüftungen ein würdiges Seitenftüd zu Ludwigs XIV. Berftörung der 

Pfalz. 

Überfieht man die Handlungsweife der Negierung in Brüffel und 
Luxemburg, wie jolche bis jest zur Darjtellung gebracht worden tft, dieſe 

folgenjchwere Unthätigfeit des Generalitatthalters der ſpaniſchen Niederlande 

des Prinzen von Parma jowohl als die des Yuremburger Gouverneurs 

des Prinzen von Chimay jo ftcht man vor einem unauflösbarem Räth— 

jel. Diefe Handlungsweiſe ift einfach unerklärlich und unwillfürlich 

drangt ſich der Gedanke auf, wenigftens in Brüffel ſei nicht alles mit rechten 

Dingen zugegangen, es liege Vorrath vor wenigjtens durch die Umge— 

bung des Seneraljtatthalters der Niederlande. Sicher ift daß der Prinz von 

Parma nicht über allen Verdacht erhaben tt und daß damals die jpanische 

Regierung gegen deffen Sekretär gerichtlich vorging. Denn nachdem im 

Februar des folgenden Jahres 1682 der König von Spanien Karl II. den 
SGeneralftatthalter der Niederlande den Prinzen von Parma abberufen nnd 

ihm den Marquis von Grang zum Nachfolger gegeben, ließ der legtere 

den Sekretär des Prinzen von Barına, Brado mit Namen, am 9, April 

1682 feſtnehmen und auf die Feftung Bilvorde abführen. Der Prinz 

I) Publieations de la seetion historique de V’Institut, T. 34, p. 287, note 2}. 

2) Les rillages qwils (les franyais) avaient déelaré appartenir A ceste 

ville, et qu'ils n’y pretendaient rien, apres que les pauvres habitants, contre 

la parole dounde, sont este toul-i-fait pillez et chassez en exil, comme j'ai 

deserit par une precedente, sont prösentement desertes et abandonnez. La 

ealamite de eos pauvres gens ne peut se deerire. (Recueil Wurth-Paquet). 



von Barına jelbjt aber hinterlieh in Brüffel mehr denn 110,000 Gulden 

ungededter Schulden.!) 

(Forti. folgt.) 

Beitrag zur Gejchichte 

des Schloſſes und der Herrſchaft Falkenſtein. 
Bon Theodor Bassing, Gemeindeſelretär der Stadt Vianden. 

Fortſetzung.) 

Johann von Vinſtingen, Herr von Zälkeuſtein. 

Johann's Gattin Adelheid ſtammte aus dem Hauſe Lichtenberg.?) 

Wann derſelbe den Beſitz der Herrſchaft Falkenſtein angetreten hat, iſt 

nicht bekannt. Die erſte Urkunde, worin er ſich Herr von Falkenſtein 

nennt, iſt von 1386. In dieſer Urkunde erklärt er, daß Wilhelm 

Poisgin von Neuerburg für 100 Mainzer Gulden ſein Lehnmann ge: 

worden jei. 3) Dann tritt er zumächft in einer Urkunde vom 27T, Juli 
1389 auf, worin er und Jakob von Aßmetze, Derr zu Germiney erklären, 

fi) mit Haneman, Grafen von Zweibrüden und Herrn von Bitjche, 

über die Rechte, welche Tegterer ihnen vor Jahren über verichiedene 

Güter übertragen hatte, verglichen zu haben. t) 

Wie wir bereits willen, befaßen Johann von Falkenſtein aus dem 

herrichaftlichen Haufe von Brandenburg und Herrmann von Brandenburg, 

jein Neffe, 1339 die Hälfte der Derrichaft Eich a. d. S., deren Mannes: 

ſtamm um dieje Zeit erlofchen war. Die andere Hälfte beſaßen Friedrich 

von Gronenburg und fein Sohn Friedrich von Neuerburg. 

Ein Vertrag wurde damals zwilchen beiden Bartheien aufgenommen 

1) Lettres du P. Conway S. J.au P. Jacques Pirenne, Reeteur du Collöge 

des Jesuites A Luxembourg, datéo: Bruxelles, 16 avril 1682... Pour nouvelles 

le 9 eourant Son Excellence (le Gouverneur General Marquis de Grana) a 

fait eonduire prisonnier au ehäteau de Vilvorde le sceretaire du Prince de 

Parma, nomm“ Prado. Le Prince de Parma laisse 200,000 Hlorins de dettes- 

Le roi ne lui devant «que 0,000 fHlorins, il est A eraindre que le ercaneier 

perdra le reste. (Original aux archives de Notre-Dame à Luxembourg.) 

2) Baersch, Eifl. ill. III, 2. Abthl. 2. Abſch. 236. 

3) Würth-Paquet, rögne de Wenseslas II. roi des Romains et de Bohtıne, 

duc de Luxembourg et comte de Chiny, Ne 9, 

4) Chartes de la famille de Reinach, 1er faseieule, n® 846, 
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und machten ſich ſelbe verbindlich, „einen gemeinen burgfrieden“ zu halten.) 

Im Jahre 1395 finden wir die Herrſchaft Eſch unter folgende Herren 

vertheilt: 1) Johann, Herr von Binftingen und Falkenſtein; 2) Beter, 

Herr von Gronenburg und Nenerburg ; 3) Gottfried von Eronenburg 

und 4) Johann von Brandenburg. Diefe 4 Mitherren der Derrichaft 

Eich beftätigten und ermeuerten am 6. Novenber desjelben Jahres den 

im Jahre 1339 beichworenen Burgfrieden. ?, — Johann war Befiger einer 

bedeutenden Anzahl Güter, Berge und Schlöſſer, für deren Belehnung 

er um 1401 dem damaligen Landesgouverneur, Ludwig von Örlcans, 

die Duldigung dargebradht hatte. ?) So bejaß er unter andern gemein: 

ichaftlic mit Peter von ronenburg und Neuerburg: Minden, Me: 

mingen, Steinheim und Edingen. Bei der Theilung diejer Güter, die 

jie am 5. April 1408 vornahmen, erhielt Yohann Minden und Me: 
mingen nebſt allen Abhängichkeiten, Peter von Gronenburg hingegen 

erhielt Steinheim und Edingen. + In einer Urkunde vom 25. Januar 

1405 erklärt Johann von Binftingen und Falkenſtein, ſeinem Neffen 

Hermann von Brandenburg TO Rheiniſche Goldgulden zu ſchulden, 

welche auf St. Johannistag fällig jeien. °), Am 9. Dezember 1410 ver- 

fauften er und jeine rau Adelheid von Lichtenberg „mit wohlbedadhtenn 

ganzen eigenen Muthwillen" an Bernard, Herrn zu Burjcheid, Nitter, 

und jeine Frau Margaretha von Elter, für 400 Rheiniſche Gulden ihr 
Hut und Herrlichkeit, Alles, was fie haben zu Michelau und Ingel— 

dorf an Männern, Weibern u. ſ. w., mit Ausnahme eines Hofes zu 

Angeldorf. Zeugen beim Bertaufe waren: Johann, Herr zu Merſch, 

Nitter-Richter des Yandes von Yügelburg, Diederidy) von Merſch, Nitter, 

Moben von Saflenheim, Derr zu Anſenbruch, Johann von Hondelingen, 

Ehumitten von Ziebrud, Johann von Merzig und Thilman von Col: 

pad), alleſammt Mannen zu Xügelburg. ®) 

Johann von Vinjtingen und Falfenftein beſaß auch einen Antheil 

an dem Schlojie und der Stadt zyalfenburg, 9; deren Burgfrieden er 

mit den Übrigen Mitherren, 3 an der Zahl, beichworen hatte. Zu diejen 

zählten aud) die Gebrüder Diederich und Deinrich Bayer von Boppard. 

Degen des Burgfriedens waren gegen das ‚Jahr 1414 Streitigkeiten aus: 

2) Histoiro des seigmeurs et da Bourg d’Esch-ur-Süre, par le Dr. Neyen, 

p- 225. (Publ. Anne 1876). — Publ. 1883. Archives de Clorvaus, n® 600. 

3) Herchenbadh Wilhelm, Yuremburg. 4, ©. 77. 

1) Würth-Paquet, rögne de Wenceslas Il, n® 508. 

») Publ. 1883. Archives de Clervaux, no 679. 

6) Programm des Progymnaſtums von Diekirch 1846-1847, p. 12, aus Erpel: 

dinger Urkunden. — Baersch, Eitl. il. III, 2. Abthl. 2. Abſch. 236. 

7) Schloß Falkenburg lag im Herzogthum Yimburg, ca. 3 Meilen nordöftlidy von 

Aachen. 
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gebrochen zwiſchen Johann von Zinftingen- Falkenstein und Diederic; und 

Heinrich Bayer von Boppard md fie befriegten fich in einer heftigen Fehde. 

Freunde brachten es endlid) dahin, daß Friede geichloffen wurde und in 

einer Urkunde vom 22. Juli 1414 verſpricht Johann, den Frieden 

nicht brechen zu wollen. ') In einer andern Urkunde nämlichen Datums 

erflären Herzog Karl von Lothringen und Heinrich Bayer von Bop— 

pard, daß Johann von Vinſtingen-Falkenſtein und Adelheid, feine Frau, 

ihnen einen Theil (den vierten Theil eines halben Viertels, des Schloſſes 

und der Stadt Falkenburg verpfändet haben und veriprechen sie, den 

Burgfrieden zu Falfenburg zu halten, wie er von den gemeinichaftlichen 

Derren beichworen worden ift.?) Gegen das Jahr 1428 jcheinen aber: 

mals Streitigkeiten wegen Falkenburg's ausgebrochen zu fein, diesmal 

aber zwiichen ſämmtlichen Mitherren von Falkenburg. In einer Urkunde 

vom 26. März 1428 nämlich erflären Johann von Binftingen- Falken: 

ftein und Johann, Derr von Crichingen, fich wegen des Schadens, den 

legterer dem erfteren während feiner Ausfälle aus Faltenburg gelegent: 

lid) des Krieges der vier Mitherren von Falkenburg verurjacht hat, ver: 

glichen zu haben. Ferner ift im dieſer Urkunde gejagt, daß der Herr 

von Crichingen dieſe Herrſchaft als ein Yehn von Vinſtingen beiike. >) 

Unter Zuftinumung Godart's von Brandenburg und Simon’s von 

Binftingen verpfändete 1429 Johann von Binftingen, Derr zu Falten: 

ſtein, ſeinen Antheil an Bettingen an den Grafen Ruprecht von Birne: 

burg. *) Fünf Jahre ipäter, am 11. November 1434, trug er jeinem 

Neffen Nicolas, Vogt von Dunolftein, ein Gut zu Zehn auf. 5) Am 7. 

November 1437 war er Zeuge bei Aufitellung einer Urkunde, durch 

welche Wilhelm von Urley, Derr zu Befort und feine Fran Lyſa von 

Wilre, demjelben Bogt Nicolas von Hunolſtein ihren Antheil an dem 

Dorfe Yuncheit und alle ihre Rechte, Neuten u. j. w. im dem Dorfe 

Merricke verkauften. ®) 

As König Wenzel von Böhmen und Deutjchland, Herzog von Lu— 

remburg 1409 jeiner Nichte Eliſabeth von Görlig bei ihrer Bermählung 

mit Anton von Burgund, ftatt des veriprodenen Brautichates von 

120,000 Gulden das Necht übertragen hatte, das Herzogthum Luxem— 

burg, das er 1388 an oft von Mähren, Sohn Johann's des Blinden 

von Yurremburg, verpfändet hatte, wieder einzulöfen, zögerten befanntlid) 

die Luxemburger jehr, Eliſabeth als Pfandherrin anzuerkennen. Eine 

1) Chartes de la famille de Reinach, ler faseieule, n® 1231. 

2) Chartes de la famille de Reinach, 1er faseicule, n® 1232. 

3) Chartes de la famille de Reinach, fer faseieule, n® 1380, 
4} Baersch, Eifl. ill. III, 1. Abthl. 2. Abſchn. p. 43%, 

5) Zöpfer, Urkundenbud der Vögte von Hunolſtein, t. II, 195. Nürnberg 1867. 

6) Ibid. 20%, 
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er 
Bartei des Adels hatte fich gegen Anton von Burgund als Pfandinha- 

ber empört, der größere Theil aber blieb ihm gehoriam, jo daß die 

Barteien ſich durch gegenfeitiges Brennen und Sengen befehdeten. Fal— 

fenftein, wie Clerf, Eich, Brandenburg und Burfcheid befriegten den 

Pfandinhaber, der 1413 die Burg Elerf zur Gapitulation zwang, ſpäter 

Frieden mit Friedrich von Elerf jchloß. !) Später, im Jahre 1441, als 

Eliſabeth von Görlig ihren Neffen, Philipp den Guten, Derzog von 

Yurgund, zum Statthalter von Luremburg ernannte, damit Wilhelm 

von Sachſen, der durch jeine Gemahlin Anna, Tochter des Herzogs 

Albrecht V. von Oeſterreich und der Elifabeth (eine Tochter des Königs 

Sigismunds, weldyer der legte Mann des Luremburger Stammes war), 

Anſprüche auf das Herzogthum hatte, mur nicht in den Beſitz des Lan— 

des gelangen joll, ward Johann von Binftingen und Falkenſtein aber- 

mals zum offenen Gegner der Herzogin Eliſabeth von Görlig und des 

Herzogs Philipp von Burgund, ihres Schugherrn. Wie er aber jah, daß 

der Herzog von Burgund mit einem Heere von 2500 Mann gegen Lu: 

remburg vordrang und ſich schnell das flache Land unterwarf, machte 

Johann von Falkenftein einen Waffenftillftand mit Eliſabeth von Gör— 

. lie dur; Bermittelung des Herrn von Spontin und von Wawern und 

Diedrihs von Mengerfreut, Statthalters von Luxemburg und Chiny ®), 

und diefes wahrfcheinlich in der Abſicht, die Sache auf friedlichen Wege 

beizulegen. 

In welchem Jahre Rohann von Binftingen, Derr von zFalfenftein 

gejtorben jei, können wir nicht näher beſtimmen; es jcheint jedoch, daß 

jein Tod bald nach I441 erfolgt ei, da wir feinen Namen von jegt an 

in feiner jpätern Urkunde mehr antreffen. 

In feinem Buche betitelt: Livre d’or de la Noblesse luxem- 
bourgeoise, Bruxelles 1869, p. 67 behauptet de Keffel, die Herrichaft 

Falfenjtein an der Dur jei vom Sailer Wenzel II. im Jahre 1397 

zur Grafichaft erhoben worden und dem damaligen Herricher von Fal: 

fenftein, Bhilipp von Falkenstein, habe Wenzel Il. den Titel „Graf 

von Falkenſtein“ verliehen. Daß de Keſſel ſich geirrt bat, it ficher, 

denn 1) war die Derrichaft Falfenftein a. d. Dur viel zu klein umd 

viel zu umbedeutend, um zur Grafichaft erhoben werden zu fönnen ; 

2; führten die Herren diejes Ortes nad) wie vor den Titel „Herrn von 

Falkenſtein“; 3) regierte im Jahre 1397 Johann von Binftingen zu 

‚ralfenftein a. d. Dur, und +) ift aus der damaligen Zeit cin Bhilipp 

von Falkenstein a. d. Dur. überhaupt gar nicht befannt. Wahrſcheinlich 

1) Clerf und das biftorische und romantische Testing, von Ad, Reiners, 1886, 

p. 22. 

2) Publ. 1IT, p. 29, ne 25. 
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verwechſelte de Keſſel Falkenſtein a. d. Our mit Falkenſtein in der 

Nähe von Frankfurt. 

Johann von Vinſtingen-Falkenſtein hinterließ aus ſeiner Ehe mit 

Adelheid von Lichtenberg mehrere Kinder, von denen jedoch dem Namen 

nach uns nur bekannt ſind, Simon und Burchart. In den Beſitz der 

Herrſchaft Falkenſtein aber gelangte nach Johann's Tode Graf Wilhelm 

von Virneburg. Es fragt ſich ſogar, ob dieſer nicht ſchon eher im Be— 

ſitze derſelben geweſen ſein mag; denn in einer Urkunde vom 4. Oft. 

1435 verſpricht Erzbiihof Ulrich von Trier dem Grafen Robert von 

Virneburg (Wilhelm's Bruder), ihm die Briefe zurückzugeben, durch die 
er ihm einen Theil an dem Hauſe zu Falkenſtein verpfündet hatte und 

dies ohne Zahlung zu verlangen.!) Auch Robert von Birneburg führte 

den Titel „Herr von TFalfenftein“, doc) jcheint es, daß jein Bruder 

Wilhelm allein zu Falkenftein geherricht hat. 

Wilhelm, Graf zu Virneburg,’) Herr von Fafkenftein. 

1442— 1454. 

Wilhelm war mit Franziska, einer Schweſter Gerhard’s, Herrn 

von Rodemacher, Cronenburg und Neuerburg, vermählt. In dem am 

20. Juli 1446 aufgenommenen Ehevertrag ficherte Gerhard jeiner 

Schweſter als Heirathsgut die Summe von 8000 Rheiniſchen Gulden 

zu umd wies fie damit auf die Derrichaft Eronenburg in der Eifel und 

auf die Höfe von Amel und Thommen an. 

Wilhelm ſelbſt gab feiner Gemahlin an Witthum die Hälfte des 

Schloſſes von Schönberg. °; In einer drei Tage jpäter, am 23. Juli 

1446, aufgenommenen Urkunde erklären Wilhelm und jeine Gemahlin 

Franzisfa, daß Gerhard von Rodemacder, Cronenburg und Nenerburg, 

ihr Schwager und Bruder, feiner eingegangenen Berpflichtung nachge— 

fommen und daß fie defhalb auf alte Anſprüche auf die Hinterlajfen: 

ichaft Johaun's, Herrn von Rodemacher und Irmgardis, feine Gattin, 

Eltern Franziska's, Verzicht leiten. *) 

Wilhelm, Graf zu Virneburg und Herr von FFalkenftein gehört zu 

der geringen Anzahl von Rittern, die ihren Erbherren gehorian waren. ®) 

on jeiner Gemahlin bejaß er einen Antheil an Zolver, deffen Burg: 

— N) Catal. Renosse, n® 1126. 

2) Die Stammburg der Herren von Virneburg lag zu Virneburg, Kreis Adenau, 

wo vier Berge nahe beieinander liegen. Daher ihr Name, Viereberg, Virneburg. 

3) Würth-Paquet, Rögne de Ladislas, roi de Hongrie, de Boheme vte., 

due de Luxembourz, ete, n® 113. 

4) Ibid., n® 114. 

5) Würth-Paquet, r&gne de Guillaume, de Saxe, et Anne, sa femme, 

Due et Duchesse de Luxembourg ete., page 157 (Annexes). 
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frieden er am 5. September (?) 1442 beſchwor. Darüber lejfen wir bei 

Töpfer, Urfundenbuch der Vögte von Hunolſtein, T. II, p. 466, Nürn- 

berg 1867 5; dann T. III, p. 305: . . . . beschworen Johann von 

Zolwer, herr zu der Schüren, ritter, von erbschaft wegen — 

Dietrich von Sassenheim, herr zu Schindels, von sein und seiner 

tochter Adelheid wegen — Johann von Bolechen, herr zu Dude- 

lingen, von erbsehaft wegen — Herman Dobelsteyne, von Bitsche, 

von erbschaft wegen — Adelheid von Sassenheim, von erbschaft 

wegen — Heinrich von Hagen, von erbschaft wegen — Wilhelm 

von Falkenstein, von seines weibes wegen — Colin von Uttingen, 

von seines weibes wegen — Heinrich von Clavey, von seines 

sohnes Heinrich wegen — und Martin von Fischpach, von wie- 

dombs wegen, einen richtlichen, vesten, steden burgfrieden zu 

halten in ihrer burg und dorf zu Zolver und in dem Zirkelle und 

begriffe ete. Bon Seiten feiner Gemahlin hatte Wilhelm von Falken: 

jtein aud) Anſprüche auf Eid) a. d. Sauer. In einem Vergleiche, wel- 

chen Graf Nincens von Moers im Jahre 1467 zwiſchen Wilhelm und 

jeinem Schwager Gerhard von Rodemachern vermittelte, wurde unter 

andern auch beitimmt, daß der Antheil von Eich nebjt Zugehör dem 

Gerhard von Nodemachern verbleiben follte. ?) 

Segen das Jahr 1450 war Wilhelm von Falkenſtein, Johann und 

Hurt von Schöneden, Vater und Sohn, Walram und Johann von 

Herstorff, Deinrich und Johann Spieße von Falkenhain, Brüder, Engel- 

brecht von Seyne, Michel von Brandenburg genannt von Stolzemburg, 

Boland und Andreas von Heifingen, einerfeits, in einen Krieg verwidelt 

mit Friedrich von Brandenburg, Herrn von Glerf, Engelbredjt und 

(Heorg, junggrafen von Salm im den Ardennen, Zymon von Binjtingen 

und Brandenburg, Wilhelm von Sombreff, Deren von Kerpen und 

Reckom, Godart, Deren von Brandenburg und Dollendorf, Georg, 
Herrn von Fels, Ritter, Johann, Herrn von Befort, Ritter, Wilhelm, 

Herrn von Boland, Herrn von Rolley, Bernhard von Burjcheid, Jo— 

hann von Burjcheid, Bernhard’s Sohn, Herrn von Eich, Wilhelm von 

Burſcheid, Wilhelm von Befort, Peter, Baftard von Pinftingen, Schyls 

von Dam und Emerich Kalteyſen von Hilleshem, andererjeits. In einer 

Urkunde vom 30. Juni 1450 erklären die 11 erftgenannten Frieden 

mit den 16 letztgenannten geſchloſſen zu haben, indem ſie zu Schieds— 

richtern ernannten Wilhelm von Flatten, Herr von Drynborn, Diederich 

von Burſcheid und Carſillis von Palant, Herr von Wildenberg. Die 

Gefangenen wurden ſofort in ‚Freiheit geſetzt.“ Heintze von Birgſtatt, 

der ſich auf die Seite Wilhelm's von Falkenſtein und Conſorten ge— 

1) Ei. I. vol. 1, 1. p. 375, 
2) Publ. 1883, Clervaux, n® 974. 
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jchlagen hatte, unterlag in dieſem Kriege und ward im Elerfer Schloß 

gefangen gehalten. Bei dem Frieden verjprach er, ſich nicht rächen zu 

wollen. ı; Wie aus Urfunden vom 7.2) Juli und 10.3) Juli 1450 zu 

erjehen, war der Krieg zwiichen Wilhelm von VBirneburg, Herrn von 

Falkenſtein und Friedrid” von Brandenburg, Herrn von Elerf, wegen 

des Sclojjes und der Herrichaft Malberg und der hohen Gerechtigkeit 

von Hofingen ausgebrochen. In erfterer Urkunde erklären die Gebrüder 

Wilhelm und Robert, Grafen von Virneburg, Herren von Saffenberg 

und FFalfenftein, daß fie ih) durch Vermittelung der vorgenannten drei 

Schiedsrichter mit Friedrid) von Brandenburg, Derrn von Elerf, wegen 

des Schloſſes und der Herrſchaft Malberg verftändigt haben. Letzterm 

wurden 2 Theile des Schloſſes und der Derrichaft Malberg zuerkannt. 

In der Urkunde vom 10. Juli 1450, in welcher außer Wilhelm von 

Flatten, Diederich von Burjcheid und Garfillis von PBalant noch Johann 

von Malberg, Derr von S'® Marie und Gerhard, Herr von Wilg als Ver- 
mittler genannt werden, wird entichieden, daß die hohe Gerechtigkeit von 

Dofingen zu Clerf gehöre. Am 9. November 1451 vergleichen ſich 

Wilhelm von Virneburg und Durt von Schöneden, der Meltere, mit 

Friedrich von Elerf, welcher wegen einer Schuld von 1000 Rheiniſchen 

Gulden ihre Güter in Bejchlag nahın. Nobert von Birneburg, Wilhelms 

Bruder, bejiegelte diefe Urkunde. %) 

Als nach dem Tode der Derzogin von Görlig Philipp der Gute, 

Derzog von Burgund, am 25. Oftober 1451 Befig von dem Derzogthum 

Yırremburg nahm, befand ſich unter den vielen Nittern Luxemburgiſchen 

Adels, die dem Derzog als Yandesherrn huldigten, auch Wilhelm von 

Birneburg. Der ihm benachbarte Ritter, Thierry von Brandenburg, 

einer der größten ITheilhaber am Schloſſe von Ztolzemburg, schlug ſich 

zur Partei Yadislas, Königs von Böhmen und Ungarn und Erbbefiger 

des Herzogthums Yuremburg, und ward jomit gleich vielen andern’ it: 

tern zum offmen Gegner des Herzogs Philipp von Burgund. Der Gou— 

verneur des Herzogs Philipp im Derzogthum Yuremburg, Anton, Derr 

zu Eroy, Graf zu Bortien (Boitiers ?), beichloß daher, die Stolzenburg 

zu nehmen und zu zerjtören. Mit großer Macht zog er 1454 mit dem 

Grafen Johann von Naſſau-Vianden, Wilhelm, Grafen von Virneburg 

und Herrn von Falfenftein und Mobert von Virneburg, Wilhelm's 

Bruder, vor Stolzemburg, das von Damian von Malberg, Herrn von 

Duren, und noch mehreren Anhängern Yadilas vertheidigt wurde. Das 

Schloß ward eingenommen, worauf am 25. Auguſt desielben „Jahres 

1} Publ. 1883, Archives de Clervaux, n® 979. 

2) Ibid., n® 975. 

3) Ibid., n® 976. 

4) Publ. 1883, Archives de Clervaux, n” 1001. 
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ein Friede zu Stande fan, in welchem Damian von Malberg und 

Conjorten verjprechen mußten, nichts gegen die Sieger zu unternehmen.") 

Nad einer Urkunde vom 23. September 1454 wäre Schloß Stolzem: 

burg damals zerjtört worden. ?) 

Wilhelm von VBirneburg war im Jahre 14679 noch am Leben, 

doch ift die Herrichaft Falfenftein lange vor jeinem Tode an das Haus 

Vinftingen zurüdgelangt and zwar an Simon von Vinftingen und 

Brandenburg, Sohn Johann's von Binftingen und Falfenftein und der 

Adelheid von Lichtenberg. Wie das gefommen, konnte ich nicht ermitteln. 

Simon von Binfingen, Herr von Brandenburg 

und Falkenftein. 

1454— 1461. 

Simon von Vinftingen war mit Eugen (Anna) auch Anna Maria 

genannt, der einzigen Tochter Godart's II., des 12. Herrn von Bran- 

denburg vermählt. Nah Bertholet fand die VBermählung Anna's mit 

Simon ſchon im Jahre 1429 ftatt. Als Godart in den Jahren 1456— 

1457 ſtarb, gingen die großen Befigthümer Brandenburg's als Erbgut 

auf Anna und ihren Gemahl Simon von Binjtingen über.) Wann er 

in den Befiß der Derrichaft Falkenſtein gelangt ift, fann jo genau nicht 

angegeben werden, doch geichah es wahrjcheinlih um das Jahr 1454. 

Er beſaß von diefer Herrichaft drei Viertheile. ?) Zu bemerken ift, daß 

Simon ſchon früher, che er zur Pegierung gelangte, den Titel eines 

Herrn von Falfenjtein führte und wahrjcheinlich Mitherr von Falken— 

jtein war. So verkaufte Simon, Herr von Vinftingen und Falkenftein 

und jeine Gattin Eugen (Anna) von Brandenburg im Jahre 1449 ihr 

Achtel am Schloffe und der Serrichaft Bettingen an den Trier'ichen 

Erzbifchof Jakob J.“) Noch in demjelben Jahre schloß auch derfelbe 

Erzbifchof mit den Gebrüdern Simon und Burchard, Herren zu Bin- 

jtingen und Falkenstein, einen Burgfrieden. 7) 
Als nach dem Tode der Herzogin von Görlig, Philipp der Gute, 

Herzog von Burgund, am 25. Oftober 1451, Beſitz von dem Herzog— 

1) Ibid,, n° 10. 
2) Würth-Paquet, regne de Ladislas, roi de Hongrie, de Boheme #t due 

Je Luxembourg. Philippe, due de Bourgogne, tenant le pays de Luxembourg 

par engagere, n" 113. 

3) Baersch, Eitl. ill. vol. I, 1. p. 375. 

4) Diefircher Programm 1860—1861 p. 18. Beitrag zur Geichichte des Schloſſes 

und der Herrfchaft Brandenburg von Herrn Dr. B. Graf, Profeſſor. 

») Eitl. ill. III, 1. Abthl. 1 Abſchn., 569. 

6) Würth-Paquet, regne de Ladislas ete., n® 214. 

7) Bärſch, Eifl. il. III, 1. Abthl., 2. Abſchn, p 439. 



thum Lnremburg nahm, befand fi Simon von Vinftingen, Herr zu 

Brandenburg unter den Nittern, die dem Herzoge als Yandesherrn hul- 
digten. !) Im jelben Jahre „am tage nad) jontag zu faſten“, ſchloſſen 

Simon von Rinftingen, Gerhard von Rodemachern, Johanna von Sierf, 

Wittwe, von Binjtingen, als Vormünderin ihrer Kinder, Friedrich von 

Brandenburg, Herr zu Clerf, Wilhelm von Bollandt, Herr zu Naley 

und Johann von Burjcheid, der Junge, einen gemeinschaftlichen Burg- 

jrieden zu Eſch a. d. Sauer. ?) In einer Urkunde vom 1. Oftober 
1462 erklärt Simon von Binftingen, 200 Rheinische Gulden an Wil- 

heim von Zievel zu Ichulden. °) Auch von feinem Schwager Friedrich 

von Brandenburg, Herrn von Elerf, hatte Simon 247 Rheinische Gul- 

den geliehen und ihm dafür Burich verpfündet, Wie aus einer Urkunde 

vom 21. Dezember 1462 hervorgeht, löfte Simon Burich damals wieder 

ein.) Am 18. Juli 1466 entichied zır Gunften Simon’s der Nitter- 

richter Göbel, Herr zu Elter und Sterpenich einen Streit zwiichen 

Simon, Herren zu Qinftingen, und Godart von Wilg, der wegen der 

Lehngüter zu Birfendorf, welche Falfenftein zugehörten, entftanden war.?) 

Am 24, August desjelben Yahres leitet Simon von Vinſtingen ſowie 

Johann von Buricheid, Herr zu Eid, Bürgichaft für Johann von 

Milburg, Derr zu Dam, und am 29. Auguft 1471 erklärt er im 

einer Urkunde, feiner Schwägerin Francisfa von Erfenteile, Dame von 

Elerf und Wittwe Friedrich's von Brandenburg, Derrn zu Glerf, 90 

Rheinische Gulden ichuldig zu fein.) Simon von Binftingen belehnte 

Emih von Enjcheringen mit einem Burghauie zu Bettingen, einem 

Danje zu Frenkingen und Gütern zu Bidendorf als Burglehn zu Bet: 

tingen. 8) 1477 jtiftete cr noch Anniverjarien und zwei Wochenmeſſen 

in der Wentterfirche von Bettingen zu Frentingen. ®) 

Simon von Vinjtiugen hinterließ mit feiner Gemahlin Eugen 

(Anna) von Brandenburg ebenfalls nur eine einzige Tochter Margaretha, 

als Erbin aller diefer jo bedeutenden Güter. Dieje vermählte fid) 14619) 

mit Andreas von Daracourt, Herrn zu Lupy, und brachte ihm unter 

I) Publieat. IV, p. 140, Das Schloß Berg von Hrn. Dehanten Yinden, 

2) Publ. 1883, Archives de Ülervaux, n® 1004. — Baerseh, Eitl. ill. vol. 

III, II, p. 245. 

3) Publ. 1883, Archives de Clervaux, n” 1146. 

4) Ibid., n® 1150. 

5) Bärſch, Eifl. ill. III, 1. Abthl., 2. Abichn., p. 442. — Arch, Gouvern, 

Luxbg. Registre du siege (es nobles, fol. 370, 

6) Publ. 1883, Archives de Clervaux, n® 1219. 

7) Würth-Paquet. r&gne de Charles-le-Temeraire, n® 272. 

8) Bärſch, Eitl. ill. III, 1. Abthl., 2. Abſchn., p. 440. 

9) Ihid. 

10) Publieat. IV, p. 140. 

2) 
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andern Gütern Dollendorf, Brandenburg, Berg u. ſ. w. und drei Bier— 

theile von Falkenſtein zu.“) Durch Vereinigung dieſer Herrſchaften wurde 
Andreas von Haracourt einer der reichſten Edelmänner des Herzogthums. 

Fortſetzung folgt.) 
— ——— — 

Litterariſche Novitäten. 

Engels Michel. Die Glasmalereien in der Kirche von Biwingen-Berchem. Mit 

einer Abbilding.) (Yuremburg. P. Worrö:Mertens. 1599). 

Idem. Michael v. Munkaciy und feine Beziehungen zum Quremburger Yande. 

Ibid. 1899. (Mir fünf Abbildungen.) 

Separat-Abdrüde aus „Ons Hömecht*, Nabre. 1899, 

Federation archenlogigue et historique de Belgique. — Congres d’Arlon. 

1399. Arlon. V. Ponein (1899). 

(Grüner Stephan. Hr missionssokretaer Dahle contra „St. Olaf“, Kristianin. 

St. Olafs-Trikkeri. 1899. 

Kellen Franz. Schloß und Herrſchaft Schüttburg. Ein gefhichtlicher Beitrag. 

(Yıremburg. P. WorréMertens 1899.) Separatabdrud aus „Ons 

Hemeecht*, Jahrg. 1899. 

Kellen Tiny. Madame Recamier. Erinnerungsblätter zu ihrem 50, Todestage, 

11. Mai. Breslau. S. Schottlaender (1899). Sonderabdrud aus „Nord 

und Süd. Eine deutichhe Monatsichriit. Herausgegeben von Paul Yından.“ 

Idem. Unterricht in der PBienenzudt in Fragen uud Antworten. Bon Johann 

Nepomuk Scheel, Yehrer in Treherz. Zweite verbefferte und vermehrte 

Auflage. Bearbeitet von Tony Kellen. Mit 42 Jlluftrationen. Reutlingen. 

Rob. Bardtenfchlager. (1899.) 

Dr. Kirsch Jean Pierre. Le eimetiöre burgonde de Fetigny (canton de 

Fribourg.) Fribourg (Suisse) 1899. (Avee 4 planches) Extrait 

des „Archives de la Socièêté d’histoire du eanton de Fribourg. 

(Suisse) Tome VI, livr. 3. 

Dr. Klein Edmund. Das Yicht und die Pflanzen. Eine biologische Studie, 

(Puremburg. P. Worri- Mertens. 1899). Separatabdrud aus der „Fauna“, 

Jahrg. 1899. 

Idem. Die geograpbiiche Verbreitung der Pflanzen in moderner Beleuchtung. Bor 

trag, gehalten in der Vefegefellichaft zu Yuremburg. nremburg. ol. 

Veffort (1899). 
Pinth Johann Bapt. Buks fol dü Züp Kristusa fa Tomad de Kempen. 

Drud der Senoffenichaftsdruderei, Konſtanz 1898, 

Die „Nachfolge Ehrifti“ von Thomas von Kempen in der Bolapüt- Spradıe. 

Serenig Joseph. Der Yuremburger Gefellenverein. Ein Handbüclein tür die 

ehrſamen Meifter, Gefellen und Yebrlinge. Luxemburg. St. Panlus- 

Sejellichaft 1899. (Mit 7 Photograpbien.) 

Statuten der Schlahtverficherungs:Sefellichaft der Stadt Luxemburg. Yuremburg. 

of. Beffort. 1899. 

Weber Joseph. Die Luxemburgiſche Spradye. Yuremburg. P. Worre: Mertens. 1899. 
Separat-Abdrud aus „Ons Hämecht*, Jahrg. 1898 und 1899. 

1) Eitl. ill. TIT, 1. Abthl., 1. Abſchn., 560. 

Luremburg. — Drud von P. MWorri»Mertens. 
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Ons Religio'n. 
Bre'f vun enger Mamm un hire Pi’r 

zu Pareis, 

opgesät vum Charel Müllendorff. 

(zutgehalen vam Herr Beschof). 

A IX. Bre'f. 

T’katorlesch ann t’protestantesch 
Religio'n. 

l. ’D begeinen dir oft Protestanten ; 

Hir Leier, schengt et, set dir zo"; 

Du frés mech, wat &ch vun en hälen, 
Fir dass de domat keims an t’Ro“. 

BE —— nn — * 
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Eich brauch dir nemmen @nt ze soen, 

Dann hu®s du du®rno net mei Loseht: 

Deng Seil kann ndischt dobei gewannen, 

Ma groüsse Schu®d hun a Verloscht. 

All Protestanten, de! ons Kirech 

Mat Fleiss oprichtig hu stode”rt, 

Gestin, dass si mat hire Mettel 

Ons an den Himmel sicher fe!rt. 

D’ gut Ween, dei si weise kennen, 

Mat hinnen hu mer de! gemöng; 

Dei böscht, de! scheinst, dei énzeg sicher, 

De! hu®t ons Kirech ganz eleng. 

Wät si veworft hun, ass ganz neideg, 

Wil ’t as vum Himmel t'riebteg Dir: 

De gude Welle meig se retten, 

Sos gin se sicher e!weg ir. — 

De! Religion muss & verwerfen, 

Dei groWsseg Senner hu gesteft: 

E Bäm ka ken ut Friehten droen ’ 

Wann Hierz a Wurzel si vergeft. ”» 

Sech selwer muss & besser machen, 

Wann &n als Möschter welt dosto'n ; 

Vir senger Dir t’eischt proper ki®ren, 

Ir &n de Noper get verklo’n. 

. Ons Helegen hun dät verstänen: 
Dät wor en t’eischt, dät wor en t'möscht. 

Duerfir hun si an dreiwen Zäiten, 

Der Kirech kräfteg Dengscht gelöscht. 

Lang häten si un séch gearbecht, 

Ir se de! aner hu gehelt, 
A gross Verdengschte séch gesammelt, 

Dei s’ener t’Seilen hu verdölt. 

Ma wät fir Wee sen de! gängen, 

Dei onser Kirech t'Klöd zerrass ? 

Se du®ehten, wann s’op t’Kirech schleiten, 

Da wären se mat hirem lass. 

Wel an der Kirech vil do leien, 

Dei neideg hun eng starek Hand, 

Do lössen si s&ch selwer fällen, 

A kommen ausser Rand a Band. 
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. Fir hirer Mamm d’Gesicht ze wäschen, 

Wot se gesin e schwarze Fleck, 

Do gin s’onsenneg teischt an zappen 

Hir knuppeg Hänn a Blut ann Dreck, 

. Nen, nen! Ké Wöäss kann @n do zillen, 

Wot &n e lauter Onkraut seit, 

A kös e Mensch aus Du®r ann Deschdel 

Schein Drauwen oder Äppel zeit. 

. Et kent do neischt eraus fir d’Wufrecht, 

Wo" d’Liewe selwer uereg leit. 

De kann ons Kirech net bedengen, 

De stolz a frech de Reck er dreit, 

Mäch also“ trei wät &ch der röden: 

Dei häl der wéit ew&ch vum Leif, 

Dei geint dein hel’ge Glawe schwätzen, 

A bei der Mamm, der Kirech, bleif. — 

Kuck och, wo" si sen higeröden, 

No mei ewei drei honnert’ Jo'r; 

Vergleich se dann mat onser Kirech, 

Da get dir alles völleg klo’r. 

. Bewonner we! ons Kir’ch 'sou öneg! 
S'as ns a sech, ann @ns geint t'Hell. 

E Man de leiert ann dé feiert, 

Den &ns ons mecht an alle Fäll. 

. Geint t’Kirech sen dei aner äneg, 

Ma ener séch eso! getrennt, 

Dass den ons t’Stecker all welt weisen, 

Der mei ewei drei honnert nennt. 

. An onser Kirech wu®ssen t' Hèêleg, 
Wei an dem Besch gross Echebem ; 
A mette vun d& grosse Seilen, 

Fent en ’so® glecklech séch dohem. 

. Sichs d’ower Hel’ge bei den aner, 

Da get dir t'Zéeit beim Siche lang. 

Welt &n hir Stefter eso® nennen, 

Dann as et hinne selwer bang. 

. Ons Kirech as dei war katotlesch, 
Fir gider Mensch, fir gider Land: 

Ann hut ên hei se fortgedriwen, 

Da r&cht se do mei Well’gen t’Hand. 
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22. Dei aner se fir Preise, Schweden, 

Fir Engelland, ma net fir d’Welt, 

A wellen si Missio“ne steften, 

Da get et schlecht, trotz allem Geld. 

23. Ons Kirech as vun den Aposteln, 
A Leo hescht de Peitrus haut; 

Ma ken Apostel as de Stolzen, 

Den t’Kirech op séch selwer baut. 

24. E falschen, drolegen Apostel 
As den, dé me&ngt, ir hi® gelicht, 

Hätt t’Kir'ch wei dotdeg do geleen, 

Ann hin hätt s’erem opgericht. — 

25. A vile Fäll, wo“ Katoliken 

E leicht're Glawen ugeholt, 

Geso4ch & glich, wei t'Hierz verdu®rwen, 

Der Riréceh net mei folge wolt. 

26. Ma vun de beschte Protestanten 

Verlösse vil hir Religiotn : 

Fir lang Gebiet mat treiem Sichen 

Krei'n s’onse Glaf als scheinste Lo"n. 

27. Ma lös mer dat Kapitel schleissen : 

Bei ons huet et k& grolsst Gewicht: 

De vun ons göt, dé sicht net weider: 

Keng Religio"n: dät as mei licht! 

Thiofrids Leben des heiligen MWillibrord 
aus dem Yateinifchen überfeßt. 

(Fortjegung.) 

XX. 

Nun will ich von einem Wunder berichten, welches Willibrord in 

einem Kloſter der Stadt Trier wirkte. Wie die Inſchrift einer in den 

legten Y) Jahren aufgefundenen Marmortafel beſagt, wurde die Trierſche 

1) Thiofrid ſchrieb gegen das Jahr 1100. Die Verſe, welche er ſeiner ſagenhaften 

Einleitung einverleibt, ſind wörtlich der Inſchrift entnommen, von welcher er ſpricht. 

vetztere befindet ſich vollſtändig in den gesta Trevirorum, ed. Wyttenbach und 

Drüller, I, 6. 
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Metropole von ZTrebeta, einem Stiefjohne der Semiramis, der durch 

ihre Siege berühmten Gattin des aſſyriſchen Könige Ninus, gegründet 

und Treberis genannt. Da der herrichgewaltigen Königin 

„Nicht genügte ihr Neid), und hätt's auch umfajfet den Erdfreis“, 

io beraubte jie, von Neid und ftiefmütterlichem Haſſe angetrieben, den 

ZTrebeta der vom Vater ererbten Herrſchaft und mötigte ihn, in die Ver: 

bannung zu gehen, wo er dann den Grund legte zur Stadt Trier, 

„In Europa an Ruhm die erfte, weil älter als alle". 

In diefer alten Bilchofs- und Königsftadt ') Trier beftcht ein unter 

den Schuß der jungfräulichen Gottesmutter Maria geftelltes Klofter, in 

welchen Gott geweihte YJungfrauen unter gemeinfamer Regel zuſammen 

leben. Zur Zeit Willibrords war durd gerechte Zulaffung Gottes über 

diejes Kloster eine anftedende tötliche Krankheit gefommen, welche jo 

heftig wiütete, daß, wie der Prophet jagt (Jerem. 4.10), ‚das Schwert 

drang bis in die Seele. In kurzer Zeit nahm die gefährliche Seuche 

an SHeftigkeit zu: ‚nicht auf einem Wege allein jchritt der Tod heran‘ 

(Virg. Georg. 3.504), jondern in vielfadher Weiſe hielt er Ernte. 

Zahlreiche dein himmlischen Bräutigam geweihte Jungfrauen zahlten den 

ichuldigen Tribut alles Fleiſches; viele lagen auf dem Kranfenbette 

hoffnungslos, wie entjeelt darnieder ; nur wenige fonnten fid) mit Mühe 

nod) herausschleppen, angftvoll und till ergeben den Tod erwartend. 

Da welfte dahin, o Jammer, unter dem jengenden Hauche des Süd— 
winds die Lilie, und es verwandelte fi) in ZTodesbläffe der Roſe und 

des Beilhens Purpurrot. Bon feiner Seite her zeigte fid) eine Hoff: 

uung auf Rettung. Durch alle Räume Hin tönte die Trauerflage buld 

um die Geftorbenen, bald um die mit dem Tode Ringenden. 

Die geiftlide Mutter, ‚deren Seele durdbohrte das Schwert‘ des 

Schmerzes, irrie flagend umher zwifchen den Leichen ihrer Qöchter, 

nicht wiſſend, weldye fie zuerjt betrauern ſollte. Da plöglid, auf Ein: 

gebung der erbarmenden göttlichen Güte, ftand bei allen Ordensſchweſtern 

der Entſchluß feft, mitleidige Hülfe bei der Liebe des Clemens Willi: 

brord zu juchen, der am dritten Mleilenfteine ?) etwa von der Stadt 

entfernt Tag und Nacht Wache hielt über die Herde des Herrn und 
anf Erden ein himmliſches Leben führte. Man jchiefte zu ihm und lieh 

ihn im Namen Jeſu bitten, der Genoffenjchaft zu Hülfe zu kommen. 

1) Thiofrid nennt Trier Königsftadt, weil König Dagobert dort vefidierte, 

2) Es fcheint, daß im elften Jahrhundert die römischen MDleilenfteine noch an den 

alten Heerſtraßen beftanden. Dasfelbe ſcheint auch eine Außerung in den gesta Trev. 

cap. 39, wo vom Tode Milos Rede ift, zu beitätigen Aimon von Fleury, dev zu 

Anfang des 11 Jahrhunderts lebte, berichtet, daß zu feiner Zeit die Römerftraßen 

noch in gutem Zuftande waren. Jedenfalls galt damals die römiſche Meile noch als 

Einheitsmaß für die Beredynung der Entfernungen. 

293 



Willibrord folgte der Einladung nnd bejuchte das Klofter. Durd) 

die erfchütternden Klagen der Ordeusfrauen wurde er zu Thränen ge: 

rührt. In vortrefflichden Worten ermahnte er die Nonnen, mit Ergebung 

die harte Prüfung anzunehmen, welche Gott in jeinen unerforichlicyen 

Ratſchlüſſen ihnen ſende. So träufelte er lindernden Troſt in die ver- 

wundeten Herzen umd brachte dann zur Arznei für alle das Deilsopfer 
dar. Er nahm ihr Bekenntnis auf und ‚wünichte die Miffethaten und 

Sünden anf das Haupt des in die Wüfte zu entlaffenden Sündopfer: 

bodes‘ (Lev. 16.21), nämlich auf dem ftellvertretenden, durch jenes alt: 

teftamentliche Vorbild angekündigten, in jeiner Wejenheit unveränderlichen 

Sort, auf den er die Sünden legte, um fie der ‚Wüſte, wo die meun: 

undneunzig Schafe (Luc. 15.7) geblieben, zu übergeben und fie zu 

tilgen. Darauf weihte er Waffer durch feine priefterlihe Segnung und 

verteilte davon an alle zum Trinken; durd) Beiprengung mit demjelben 

reinigte er dann alle Wohnräume des Klofters. So brachte er das ge- 

züdte Schwert des Würgengeld wieder in die Scheide zurüd und rettete 

vor dem drohenden Verderben die mit Tugendſchönheit geſchmückten 

Töchter Jeruſalems. 

Nachdem nämlich die Ordensfrauen von dem geweihten Waſſer ger 

trunfen hatten und das Haus mit demjelben beiprengt worden, ‚da ließ 

das Verderben nad, das auf fie getreten wie ein König‘ (Job. 189.14); 

es ſchwand der Schmerz und die Klagen verjtummten, und Willibrord, 

ichon früher berühmt, wurde noch berühmter und in höheren Ehren ge- 

halten, nicht als Geiftlicher im Dienjte der Königstochter Irmina, wie 

müßige und jchwaghafte Weiber in fhrer Thorheit fajeln, fondern als 

erjter Erzbiichof der UÜtrechter Kirche und als der durd Wiſſenſchaft 

und Beredſamkeit gleid) ausgezeichnete Miffionar, Lehrer und Apoſtel 

des gejamten Frieſenvolkes. 

XXI. 

Ein Wunder anderer Art ſollte das Berdienſt und den Ruhm des 

großen Biſchofs noch heller ins Licht ſtellen. Wir wiſſen ja, daß ſchon 

im alten Teſtamente erzählt wird (Tob. 3,8), wie ein böſer Geiſt mit 

Namen Asmodens („Verderber“) nad) einander ſieben Gatten der Sara 

tötete und dadurch Schande und Trauer brachte über das Haus Naguels, 

eines Stammperwandten des Tobias, der ſelbſt uns das jüdiiche Wolf 

verjinnbildet. In ähnlicher Weile wurde zur Zeit Willibrords die 

Wohnung eines Dausporftchers von einer jchredlichen Plage heimgeſucht. 

Dort wurde ein graufamer Spuf getrieben von irgend einem böſen 

Dämon, jei es von Ephialtes, weldyer nad) dem Bolfsglauben die Ent: 

ichlafenden bald, nachdem der ftärfende Tau des Schlafes ſich uiederge: 

ſenkt über ihre Augen, gewaltjam anfällt und unter jeiner bleiſchweren 



Laſt erdrüdt, jei e8 von einem anderen noch tüdifcheren Gejpenjt. Kei— 

nem Menjchen gelang es, den böſen Geift zu jehen oder zu berühren. 

Dan konnte weder wiſſen noch ahnen, wo er eigentlich war noch wann 

er verjchwand, wohin er ſich zurüdzog und von welcher Seite er wie- 

derfommen würde: in einem Augenblick war er da, ohne durch eine 

vernehmbare Bewegung jeine Nähe zu verraten. Den Tiſch mit der 

Dede mitſamt den aufgetragenen Speifen und den Trinfgefäßen, die 

Kleider und endlich alle Geräte des ganzen Hauſes riß er unter ben 

Augen und aus den Händen der Anweſenden fort und warf fie in die 
Flammen zur Vernichtung. 

Und jelbft dabei ließ er es nicht bewenden. Sogar das kleine 

Kind, das Bater und Mutter vor Schreden in ihre Arme gejchloffeu 

hatten, umd das nun mit den Eltern zugleich entichlimmmert war, wurde 

im Schlafe aus der Umarmung geriffen und in heftigem Rucke gegen 

das Feuer gejchleudert ; doch dank der jchügenden Güte Gottes eriwachte 

beim Gewimmer des Kindes der Vater und fonnte nod) rechtzeitig über 

dem Wurfe jelbjt vor die glühenden Kohlen ſich ftürzen, feinen Sohn 

mit den Armen auffangen und vor einem ficheren Tode retten. Weder 

bei Tag noch bei Nacht war Ruhe im Hauſe; fein Ort war ficher, 

nicht einmal die Wände blieben verichont. Graufen und Entjegen erfaßte 

alle, da fie bei jedem Schritt und Tritt das grauſame, neckiſche Spiel 

eines Feindes verinuteten, der dort beftändig feinen Unfug trieb und 

doch niemals ſich jehen ließ. Alle Hausgenoffen, von Trauer überwäl: 

tigt, bradyen laut in Klagen aus; die ganze Nachbarjchaft, ‚nicht wagend 

in der Nähe der Schredensftätte zu wohnen‘ (Lucan, Phars. 5.128) 

flüchtete jich in die Ferne. Vergebens wurden alfe Mittel verfucht, dem 

Unweſen Einhalt zu thun. Mur das durd Gebet des Prieſters geweihte 

Waffer erwies ſich als wirkſam, doch die Erleichterung dauerte nur die 

furze FFrift einer Stunde. Man nahm zur Beihwörung Zuflucht, aber 

auch ohne dauernden Erfolg; denn der Bedius, auf einen Augenblic 

entfernt, fehrte jedesmal mit größerem Ungeltüm zurüd, gleich als 

wollte er ſich für die erlittene Beichämung um jo bitterer rächen. 

Schon verlor der umglüdliche Dausherr die Geduld über das fre: 

velhafte Spiel, das ihn zum beiten hielt; ſchon erjchöpfte er fich in 

Sceltworten, da fam für ihn die Zeit des Erbarmens. Gott der Herr 

half : jowie er einjt durd den Erzengel Raphael, „Arznei Gottes", den 

Begleiter des jungen Tobias, Sara von der Schmach erlöfte und 

deren lange Trauer in Freude inmmandelte, indem Tobias die Leber 

de8 geheimmißvollen Fiſches auf brennende Kohlen legte, jo befreite er 

auch jenen Hausherrn von Sram und quälender Unruhe durch Vermit— 

telung eines andern Boten des Herrn, durch die Verdienſte Willibrords. 

Entmutigt durd die zahlreichen, jchredlichen Gefahren, die ihn beftändig 

245 



38 
bedrohten, empfand der Hausherr Trauer über Trauer ‚darüber, daß 
ihm nicht längit, Schon bei Beginn der feindlichen Anfechtung, der Ge: 

danfe gefommen war, das herzliche Mitleid jenes großen Mannes anzu— 

rufen, der in feinem bejcheidenen, ſchwer zugänglichen, hinter teilen Anhöhen 

gelegenen Bethauſe zu Echternach verborgen lebte, dejfen Namen aber die 

ftaunenswerten Wunder, die er wirkte, verrieten und weithin verbreiteten. 

Endlich fam er zum Heiligen, fiel auf jein Angeſicht nieder und 

erzählte ihm dann, während häufiges Schluchzen feine Stimme unter: 

brach, den teuflifchen Lärm, der jchon jo lange ihn peinigte. Zum Schluffe 

begehrte er Nat von Willibrord und ‚Hilfe zu gelegener Beit in der 

Zrübjal’ (Ps. 9,10), und da nad) dem Worte des Propheten glückſelig 

derjenige ift, der ‚zu den Ohren des Dörenden fpricht‘ (Isai. 32.3), To 

follte auch er erhört und zu neuem Mute belebt werden. Der Gottes— 

mann, der, eines Geiftes mit dem Deren, Har vorherichaute, was kom— 

men jollte, überreichte ihm Wajfer, das er mit eigenen Händen gejegnet, 

und gab ihm die Weijung, feine ganze bewegliche Habſchaft aus dem 

Haufe heranszutragen und im eine gewiſſe Entfernung fortzuichaffen, 

dann fie mit dem gereichten Weihwaſſer zu beiprengen, damit, wenn das 

durch göttliche Zulafjung dem Verderben preisgegebene Haus zeritört 

werden follte, jie nicht zugleidy mit diejem durd das Feuer verbrannt 

würde, das nicht menjchliches Verbrechen, nicht der Zufall, jondern böſe 

Engel, denen Gott dazu die Freiheit gäbe, anzünden würden. Damit 

ihm aber fernerhin nicht Schlimmeres widerfahre, jolle er ablafjen von 

früheren Vergehen, wegen deren jo harte Züchtigung über ihn gefommen 

fei; dann jolle er an derielben Bauftelle, nadydem sie mit dem Waſſer 

der Neinigung von allem Frevel entjühnt wäre, eine Hütte aufbauen, 

die er in Glück und Wohlergehen, frei von allen dämoniſchen Anfein— 

dungen bewohnen könnte. 

Hoffnungsios zwar, aber gerüftet mit dem Helm des Glaubens, 

fehrte der Mann zu jeinem Hauſe zurüd und führte die Anweifungen 

aus. Kaum war er zu Ende, da wurde jein Bett wie von einem Erd: 

beben erjchüttert; eine Flanıme, durch des unreinen Geiſtes Macht entziindet, 

brad) dajelbit aus dem Boden hervor und verzchrte den ganzen Bau 

des Hauſes von Grund aus. Nachdem ihn jo der Herr erlöft und den 

böfen Geift durch den Engel der himmliſchen Arznei gefeifelt und gleid)- 

fam vom Gemache der Sara gebannt hatte, beiprengte er den Ort mit 

dem geweihten Waffer und erbaute ſich ohne Verzug an derjelben Stätte 

eine Wohnung, in welcher er fortan lebte, ohne irgendwie noch vom 

alten Spuke beläftigt zu werden. „Gott verjegte im Frieden ihm die 

Wohnung, jo zwar, daß, wenn auch fein Früheres Fein gewelen, jein 

Legtes überaus groß wurde‘ (Job 8, 6.7) bis zu jeines Lebens Ende. 

Fortſ. folgt.) 
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Erinnerung. 

O ſtilles Heim, mein Vaterhaus! Als müde dann, nach trüber Zeit, 

Im Wieſengrund, an Haren Bach; Das traute Thal ich wiederſah, 

Der Eichbaum breitet ſein Geäſt Da klopft' ſo bange mir das Herz — 

So ſchützend über's kleine Dach, Ob wohl die Mutter auch noch da? 

Dort in dem Gärtchen vor der Thür, Der alte Eichbaum raufcht mir zu: 

Saß auf der Bank ich oft bei dir, Hier findejt dur jet gute Hub; 

Bei dir, dur liebes Mütterlein, Rod, lebt dein altes Mütterlein 

Im Adendfonnenicein. Und harret betend bein: 

Und ftiller Frieden Sein Glück und ‚Frieden 

War uns beichteden. Ihm stets befchieden ! 

Sch mußte fort — es rief die Pflicht — Es zog noch manches Fahr vorbei, 

Da gab es herben Trennungsichmerz ; Doch einmal fan ein ſchwerer Tag, 

Als ich das flille Heim verlieh, Als in dem trauten, ſtillen Haus 

Da weint das treue Mutterherz : Das treue Mutterauge brad). 

Und weilft du in der Ferne drauß' Der Guten lettes Segenswort 

Vergiß doch nie das Heine Haus, Zönt mir im Herzen fort und fort: 

Wo weilt dein treues Mütterlein, — Dein Glüd fer auf dein Heim geftellt, 

Das liebend denfer dein; Kin Größ'res gibt die Welt ; 

Sein Glück und Frieden Des Heimes Frieden 

Dir ſtets beſchieden! Sei dir beſchieden, 

J. L. 

Geſchichtlicher Rückblich 
auf die im Großherzogthum Luxemburg bisher erſchienenen 

Zeitungen und Zeitjchriften. 

XXXVIII. 

Luxemburger Wort für Wahrheit und Recht. 

In unſerer Studie über die periodiſchen Schriften des Groß 

herzogthums find wir angelangt an der Geſchichte des bedeutenditen poli- 

tiſchen Organes unjeres Jahrhunderts, deſſen Urjprung auf mehr denn 

ein halbes Jahrhundert zurüdreicht. Wir meinen das ftreng conjervative, 

katholische „Yuremburger Wort fir Wahrheit und Net“. Weil dicie 
Zeitung vecht durchgreifend im die Gejchichte unſeres Heimathländdens 

eingegriffen hat und trog aller Stürme und Verfolgungen, trog aller An: 
feindungen und Verurtheilungen, auch heutzutage nod) ſtets feſt und 

unverzagt auf der Brejche fteht, iſt es wohl nicht mehr als recht und 
billig, daß wir derjelben eine weitläufigere Geſchichte widmen, als wir 

. 
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es mit den vielen andern bisher geichilderten Zeitungen und Zeitichriften 

gerhan haben. Bevor wir aber zur Gründungsgeichichte des „Wort“ 

übergehen, iſt es ımerläßlich, daß wir einen Blick auf jene vielbewegte 

Zeit werfen, in welcher dasjelbe in's Dajein getreten ift. 

Bis zum Jahre 1844 hatte im Großherzogthum Luxemburg ein 

fireng katholiſches Blatt nicht bejtanden ; einem ‚Fremden, Franzoſen von 

Seburt, Erneſt Gregoire, chemaligem Oberſten in der belgiſchen Armee, 

war cs vorbehalten, ein jolches in’s Leben zu rufen. 5 Er jelbit, ſowie 

der jpätere geheime Fürftbiichöfliche Math Guſtav intel (+ zu Breslau 

am 30, Januar 1854; waren die Nedaftenre des neuen Blattes. Weil 

es fatholifch und Dentjch gejinnt war, zwei Fehler, welche dasjelbe 
in den Mugen der Logenmänner und der fransquillionitiichen ‘Partei, die 

damals hierlands am politiichen Ruder waren, von vornherein ohne 

Gnade verurtheilten, durfte auf ein längeres Beitehen desielben nicht ge: 

hofft werden. Zwei andere Umſtände gejellten ſich dazu, dasſelbe lebens— 

unfähig zu machen. Eritens das damalige Preßgeſetz, welches alle Zei— 

tungen, mamentlich aber das Organ der satholifen, der minutiöfeiten, 

übelwollendjten Stritif durch die jogenannte „Cenſur“ unterwarf; zwei— 

tens das gleichzeitige Ericheinen des „Courrier du Grand-Duche de 

Luxembourg“, ?) welcher als getreuer Nachbeter des eingegangenen 

„Journal de la ville et da Grand-Duch@ de Luxembourg“ 3) das 

fatholifche Blatt in der heftigiten Weiſe befrittelte, befehdete und verfolgte. 

richt ohne Schauder kann man lejen, was Alles in's Werk gejett wurde, 

um jowohl Grégoire, als auch ſein Blatt in Mißkredit zu bringen. ®) 

Um nicht widerrechtlicher Weife dem Gefängniſſe überliefert zu werden, 

mußte Gregoire die Flucht ergreifen, und mithin jein Blatt nothgedrumgen 

eingehen. Sroßartig war der Jubel ob diejes Ereigniffes im Lager jowohl 

der Freimaurer und Liberalen, als auch der regierenden Partei. Die katho- 

liiche Prefie glaubte man auf lange, lange Zeit hin, mundtodt gemacht zu 

haben. Doc, wie hatten ſich die ‚Feinde der katholiſchen Kirche jo gewaltig 

getäuscht !!! Grade dasjenige was der liberale Janhagel mit 
feinen Troßknechten unabläſſig eritrebte, die Auf jebung der Genfur 
und die Geſtattung der Prenfreiheit, ſollte eben die Feſſeln brechen, in 

welche die freibeitlichen, katholischen Ideen, gleichſam wie in einem Schraub: 

1) Bal. Ons Hemecht. Jahrg. 1897, Ar. 10, S. 543—55 }. 

2) Ibid. Jabra. 1897, Nr. 1, ©. 27-29; Wr 3, ©. 135—139; Nr. 4, ©. 

117 —199 ; Nr. 5, S. 2415 251;: Nr. 6, ©. 313—317; Nr. 7, S. 367-371; Nr. 

8, S. 441 —434; Nr. 9, S. 466-470. 

3) Ibid. Jahre, 1896, Nr. 1, ©. 20-23; Nr. 2, S. 6-07. 

4) Ernest Gregvire. Impuissanee d’une Constitution pour proteger le 

dreit contre une Administration disposant de la eensure et des tribunaux. 

Naney. Melle Gonet, 1845. 
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jto, eingezwängt waren. Infolge der ftürmtichen Ereigniffe, welche in 

den Tagen vom 16. bis 18. Mär; 1848 in der Danptitadt ftattgefunden 

und die auch auf das flache Land ihren Rückſchlag ausgeübt hatten, er— 

ließ das damalige Negierungs-Collegium am 20. März, alſo faum zwei 

Tage jpäter, eine Broflamation, deren zwei erften Sätze lauteten : „Luxem— 

burger ! Wir verfündigen Euch mit Freude, daß Eure rechtmäßigen 

Wiünjche werden befriedigt werden. Schon hat unſer Monardy die Frei— 

heit der Preſſe verordnet.” Daß alle gqutgefinnten Luxemburger, bejon- 

ders aber die treuen Ninder der fatholiichen Kirche, die Preßfreiheit mit 

einem wahren Jubel begrüßiten, tft leicht zu begreifen. Denn damit war 

der Hemmſchuh gefallen, welcher bis dahin alle Aeußerungen des fatholi: 

chen Lebens und Schreibens ſozuſagen abjolut unmöglic; gemacht hatte. 

Doch mit dem bloßen Jubel, mit der äußerlichen Kundgebung der Freude 

jolite es feineswegs jein Bewenden haben. Einer der angejcheniten Män— 

ner der Stadt Luremburg, der Kaufmann Johann Philipp Chriftoph 
Würth !; entiproffen einer der höchiten Familien des Landes, welcher ſich 

namentlid) durch jeine große Frömmigkeit, ſeinen Wohlthätigfeitsjinn und 

jeinen Eifer in religiöien Dingen, vortheilhaft vor vielen anderen Mit— 

gliedern der höheren Stände auszeichnete, ein Mann, der dazu höchſt 

praftiich angelegt war, ſuchte gleich aus diefer neuen Errungenschaft, für 

die bis dahin jo ſehr gefmechtete Ntirche, für die bis jest jo sehr, offen 

und heimlich, befeindete Religion greifbaren Augen zu ziehen. Mitt meh: 

reren gleichgefinnten Männern, unter denen wir namentlich die beiden 

Herren Karl Gerard Eyſchen? und Michel Jonas, erwähnen möchten, 

verband er ſich, um eine neue, prinzipiell Fatholiiche Zeitung in's Xeben 

zu rufen, welche vermittels Actien gegründet werden Sollte.) Nachdem 

diefe Herren mit den hervorragendjten Meitgliedern des damaligen Stadt: 

1) Dr. Aug. Neyen. Biographie luxembourgeoise, Tome III, p. 487—488. 

In diefer biograpbiicdhen Notiz Iefen wir unter Anderm: „Kleve dans les sontiments 

d’une grande piete, il n’en devia jamais et prenait plaisir, jusqu'au dernier 

jour de sa vie, à faire partie de confreries et d’assoeintions religieuses, Il 

aida möme & la fondation de quelques-unes de ces soeietes, aurtont lorsqu'elles 

ajoutaient A leur tendance un but de eharite chretienne ... . En 1848 il 

fonda, avee quelques personnes qui partagenient les memes opinions, le 

journal quotidien, nomme Luxemburger Wort für Wahrheit und Hecht, 

afın sans doute (de remplacer la gazette elörienle erete en 1844... . Würth 

a été jusqu’a son deeös un des prineipaux proprictaires du Luxemburger 
Wort“ — Bol. auch: Luxemburger Wort, Jahrg. 1861, Nr. 66, 2. 2, Sp. 2, bis 

S. 3, Sp. 1. 
2) Ibid. Tome I, p. 168—172. — Yuremburger Wort, Jahrg. 1859, Nr. 79, 

S. 1, Sp. 2, bis ©. 2, Sp. li. 

3) Yuremburger Wort, Jahrg. 1884, Wr. 141, S. 2, Sp. 3. 

4) Beter Brüd. Die Yebensgeichichte des Yurremburger Wort für Wahrheit und 

Hecht. 1848 — 1884. Yuremburg. Peter Brad (1884), ©. 2. 
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clerus in mehreren Zujammenfünften alles Nöthige beiprochen und durd)- 

berathen hatten, bejchloffen dieielben einstimmig, allſogleich an die Aus: 

führung diejes Projektes heranzutreten. Eine Folge diejes Beichluffes 

war, daß bereits am 23. März 1848, alſo drei Tage nad) Erlaf der 

oben erwähnten Proflamation, die erite Nummer der neuen Zeitung er: 

Icheinen konnte. Sie führte den Titel: „Iugemburger Wort für 

Wahrheit und Recht“. Am Kopfende der Nr. 1 waren hinzugefügt 
die Worte: „(Probe-Blatt). Erjcheint wöchentlich zweimal ; Donneritags 
und Sonntags,“ Der pränumerando zu bezahlende Abonnementspreis be- 

trug für Yuremburg jährlicd 20, halbjährlich 10, vierteljährlich 5 Franken; 

für das Ausland je 22,50; 11,25; 5,75 Franken. Die nfertionsge: 
bühren wurden berechnet zu 15 Gentimes pro Zeile aus Petitichrift oder 

deren Raum. Gedrudt wurde das Blatt in der Buch- und Steindruderei 

von M. Behrens Sohn, auf dem VBaradeplage in Luxemburg, in dem 

unter dem Samen „Cerele litteraire* befannten Gebäude. Als verant: 

wortlicher Redakteur fungirte Gaspar Nodenborn, bisheriger Herausgeber 

des „Offentlichen Anzeigers" .) Natürlid) war Herr Rodenborn nicht 

der wirfliche Redakteur, da ein eigenes Redaktions-Comite gebildet worden 

war. Diejes bejtand aus den jpäter jo berühmt gewordenen jogenannten 

„Bier W.“, nämlich den Herren Nifolans Wies, Neligionsichrer und 
Almojenier am Athenäum, Bernard Weber, damals Direktor an der 

Normalſchule, nachherigem Profeſſor der Moral, Paſtoral und Homiletif 

am Priejterjeminar, Johann Weirens, damals Weligionslehrer an der 
Normalichule, jegigem Dechanten von Diekirch, und Klemens Hubert 

Weber, Pfarrverwalter zu Unserer Lieben Frau, jowie einigen anderen 

Herren aus dem Prieſter- und Yaienjtande. Die Seele des Ganzen 

aber war der jo thatfräftige, in der Nirchengeichichte Deutichlands auf 

ewig berühmte, Eindlich-fromme, böchit dichteriich angelegte Dr. Ednard 

Michelis, Brofefior der Dogmatif am Prieſterſeminar zu Luxemburg, ?) 

I) Ons Hemecht. Jahrg. 1899, Ar. 2, S. 69-65 ; Nr. 4, ©. 183--185. 

2) Siche deffen Biographie in dem Werke: Lieder aus Weftphalen von Eduard 

Michelis. Aus dem Nachlaſſe des BVeritorbenen ımd mit einer Siographie desielben 

eingeleitet von Fr. Michelis. Yuremburg. Gebrüder Heinge 1857. Mit einem Porträt 

des Dichters), p. T—-AXLI. — Bol. auch Yuremburger Wort, Johrg. 1855, Nr 67, 

Beiblatt, Ar. 69, ©. 2, Sp. 2 — S. 4 Sp. 2; Mr. 70, S. l, Sp. 3 — 685, 

Sp. 1; Wr. 71,8. 2, Sp. 1-3; Nr. 73, S. 1, &p. 1 und S. ?, Sp. 3. Nach— 

itehend die Charafteriftit, welche das „Yuremburger Wort“ über Eduard Micelis in 

ſeiner Eigenichait als Redakteur gefällt hat: „Der Zod des feligen Profeſſors Michelis 

bat im ganzen Yande die Gemütber erfchüttert ; die einen wiffen, was ſie an ihm ver- 

loven haben, die andern wähnen, von ihrem größten Gegner befisit zu fen. Beide 

Ztiimmungen find das beite Zeugniß für dem bingefchiedenen, ar.ner, frommen und 

gelchrten Priefter. Als im Jahre 1848 das Yuremburger Wort in's Y.ben trat, und 

durch die Zeitereigniſſe es auch den Katholiken geftattet wurde, ein freies Wort im 

Intereſſe der Kirche zu ſprechen, war Michelis einer der erſten unter manchen an fatho: 



welcher der Hauptredaftenr des „Luremburger Wort“ war, von #6 

jeines Ericheinens bis zu jeinem, am 8. Juni 1855 erfolgten Tode. 

Auffallend mag es erjcheinen, daß ein bloß zweimal wöchentlid) erichet- 

nendes Blatt jo ungeheuer theuer war (> Franken per Trimejter). Doc) 

wird man dies begreifen, wenn wir jagen, daß in jener Zeit von jeder 

Nummer und jedem Eremplar einer Zeitung 2'/, Cents Stempelftener 

bezahlt werden mußten.!) 

licher Gefinnung und Wiffenfchaft ausgezeichneten Männern, der mit feinem Wiſſen 

der fatholifchen Kirche auf dem Felde der Publizität diente. Er zeigte, was fatholifche 

Politik fei, und er zeigte es meifterhaft. Bieles war aufzudeden, Vieles dem Lande 

mitzutheilen, Bieles in einen andern Weg einzulenten, Es bedurfte dazu der Preſſe 

und in diefer ausgezeichneter Talente, um e8 mit der Krait und Ausdauer thun zu 

fönnen, wie das „Luremburger Wort“ getban hat. Michelis, das weiß und bezeugt 

das ganze Land, war eins diefer Talente. Seine Artikel, die er für's „Yuremburger 

Wort“ ſchrieb, verichafften dem Blatte Achtung und Berbreitung, fowohl im Inlande 

wie im Auslande. Die großen Zeitfragen lagen feinem Auge offen vor; was er vor: 

ausjah und niederichrieb, redhtfertigte nachher der Erfolg, obſchon für Manchen feine 

Anfichten übertrieben oder unmwahr jchienen ; fein Auge war darin geübt, und feine 

anßerordentlichen Kenntniſſe der Zeiten und Böller halfen ihm dazu. Michelis, als 

einer der größten Publiziften Deutfchlands, lich dem „Yuremburger Wort* fein ganzes 

Talent. In den Fragen, die unſer Yand betrafen, war er Mar, und feiner Logik wider: 

ftand nichts; fein Wort fchmitt wie ein zweifchneidiges Schwert; das war qut und fo 

mußte es fein. Was er vertheidigte, war Recht und Gerechtigkeit, und das Hecht und 

die Gerechtigkeit bemeſſen fi) nicht immer nad) den Erfolgen. Gewiß bat das „Luxem— 

burger Wort“ in ihm eine feiner beften Kräfte verloren; wenn auch Michelis demſel— 

ben nicht geblieben ift, To ift ihm doch das Recht umd die Wahrheit geblieben, fo ift 

ihm doc, diefelbe Grundlage geblieben, und baut da fort, wo Michelis aufgehört bat. 

Das, was der Hingeichiedene geleiftet hat, wird nicht mehr zu Grunde gehen; wir 

vertrauen auf die Hülfe Gottes und die Gerechtigkeit unferer Sache. Michelis konnte 

mandmal in feinen Urtbeilen derb und jchneidend fein, allein and) diefe Derbheit ift 

bei ihm feinestwegs aus dem Gefühle der Rache oder verletter Eigenliebe gefloffen, 

wie das in der Preffe leider oft der Fall iſt. Selbft Perfönlichkeiten griff er zuweilen 

an, aber immer nur dann, wenn dieſe often ein böfes Princip vertraten, und mit 

diefem fo verwachſen waren, daß fie nicht von einander getrennt werden fonnten, Im 

Fahre 48 befonders, wo eine ruhige Sprache fich fein Gehör verichaffen konnte, war 

auch fein Ton mandmal ein bitterer und beißender, allein feine Abficht war immer 

die nämliche: der Wahrheit urd dem Rechte Bahn zu brechen und zum Siege zu ver- 

helfen. Sein Tagebuch gibt Zeugniß von feiner Gewiffenhaftigfeit, and) dann, wenn er 

einem böfen Gegner mit jcheinbarer Schonungslofigkeit entgegentrat, und in verletzenden 

Ausdrüden die Heuchelei und Bosheit entlarvte. Wehe thun wollte er mie.“ (Jahrg. 

1855, Nr. 71.) 

1) Im Gefeß vom 23. Septeinber 1841 Iefen wir: „Art. 10. Le droit de 

timbre pour les journaux et les cderits periodiques est fire: — A 1 cents 
pour chaque feuille de 17'/, d&eimetres earrös de superficie et au-dessous. -- 

A 1°), cents pour chaque fenille au dessus de 17'/, jusqu’a 25 deeimetres 

earres inelusivement. — A 2 cents pour chaque feuille de plus de 25 jusqu’ä 

32 decimetres carrés. — A 2%/, eents pour chaque feuille de plus de 32 de- 
eimttres earroͤs de superficie.* — Das urfprünglice Format des „Yurremburger 
Wort“ war das Klein-Folio von 40 Gentimeter Höhe auf 27'/, Centimeter Breite. 
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Wir haben weiter oben bemerkt, daß die vom Regierungs-Collegium 

erlajfene Proflamation an das Luxemburger Volk, vom 20. März 1848, 

die nächſte Beranlafjung zur Herausgabe des „Luxemburger Wort” gege- 

ben habe. Ohne Kenntniß des Wortlautes der bejagten Proflamation iſt 

aber, wenigitens theilweile, das Programm, welches dasjelbe in jeiner 

Nr. 1 entwidelte, unverjtändlich. Darım finden wir denn eben auch den 

Abdrud diefer Proflamation an der Spige der Wr. 1, worauf dann das 

Programm folgt in zwei Auffägen, betitelt: Die Preſſe ift frei! und: 

Was will die neue Zeitung? Wir laffen daher dieje drei Stücke 
hier wörtlich folgen: 

Die Negierung hat folgende Proklamation erlajien : 

Prorlamation. 

Luxemburger! 

Wir verkündigen Euch mit Freude, daß Eure rechtmäßigen Wünſche 

befriedigt werden. 

Schon hat unſer Monarch die Freiheit der Preſſe verordnet. 

Wir haben jveben das Geſetz über die Einrichtung der Gerichtspflege 

empfangen, welches die Unabjegbarfeit der Gerichtsbeamten, ımd den 

Grundſatz der Berurtheilung durd) vier Stimmen auf jechs feitgelett. 

Das Geſetz über den mittleren und höheren Unterricht iſt mit frei- 

ſinnigen Abänderungen genehmigt worden. 

Der Monarch hat befohlen, dan Unterhandlungen mit dem hi. Ba: 

ter angefnüpft werden jollen, zur Regulierung der geiftlichen Angelegen- 

heiten. 

Wir haben für Eich jeit mehreren Tagen die fofortige Oeffentlich— 
feit der Sitzungen Eurer Landitände, und die Ermächtigung begehrt, 

einen Entwurf zur Abänderung der Verfaſſung nad den moraliihen und 

materiellen Bedürfniſſen des Landes einzureichen, und ihn einer in doppelter 

Anzahl zufammengerufener Verſammlung der Landſtände vorzulegen. 

Wir find gewiß, daß der Monarch uns anhören wird, nachdem er 

in Seinen Niederländifchen Staaten fremvillig zu großen conftitutionellen 

Reformen jeine Zuſtimmung gegeben hat. 

Erinnert Euch, Yuremburger, an das bejtändige Wohlwollen, welches 

Er unter Euch gezeigt hat. 

Habet Vertrauen auf Ihn. Habet Vertrauen auf Eure Verwalter, 

auf Eure Mitbürger. Schliefet Euch an unſre Luremburger Fahne. Man 

fann jtolz jein, umter diefem alten Symbol der Ehre und der Treue zu 

wandeln. 

Zeid liberzeugt, dan jede andere ‚Fahne uur die Unordnung und 

das Unglück herbeiführen kann. 



ü 
Vereinigen wir uns in einem gemeinichaftlichen Gefühle der An- 

hänglichfeit an den König, der Liebe an unſre Nationalität, und des feiten 

Willens, die Ordnung zu bewahren, welche allein das Luxemburger Yand 

retten kann. 

Luremburg, den 20. März 1848. 

Das Regierungs-Collegium 
de la Fontaine, Präfident, 

die Räthe: Cork, Ulveling, Pesratore, Simons, 
Jürion General-Secretär. 

Alſo: 

Die Preſſe iſt frei! 

Alle wahren Luxemburger begrüßen dieſe Kunde mit großer Freude. 

Die Oeffentlichkeit in den Verhandlungen der Yanditände find uns in 

Ausficht geftellt. Damit begrüßen wir für unſer Yand den Beginn einer 

neuen era. Gewiß nicht würde unſer Land fich in einer jo drückenden 

Lage befinden, als jegt, wenn wir früher ‚Freiheit der Preſſe gehabt hät- 

ten. Gewiß nicht wären alle Hülfsquellen des Landes jo erichöpft, und 

die Öffentlichen Gelder zu zwedloien Unternehmungen verichwendet, hätte 

eine freie Preffe die Noth des Landes beiprochen, und die Bedürfnijje des 

Landes offen und frei zur Beiprechung bringen fünnen. Wir begrüßen 

aljo noch einmal die Bewilligung der Preßfreiheit als ein glückliches Er: 

eigniß, als eine Wettung für unjer Yand. Und bejonders im jeßigen 

Augenblide, wo die Yanditände zur Berathung der Bedürfniſſe und Wünſche 

des Volkes wahricheinlich) bald zujammentreten werden, tt die Freiheit der 

Preſſe eine große Wohlthat. Die wahre Stimmung des VBolfes wird ſich 

durch fie Luft machen. Es werden von jett an micht mehr einige wenige 

Herren, die vielleicht am allerwenigiten die Uebeljtände, welche das Wolf 

drüden, fennen und zu Derzen nehmen, für ſich allein berathen, und 

dann in einer unter Genfur ericheinenden Zeitung jagen fünnen: „Sehet 

da, hier ift das, was das Land wünscht”, während das Yand ganz andere 

Wünſche und Bedürfniffe hat. Bon jegt an werden die Verhandlungen 

der Stände der Aufficht des ganzen Bublitums unterworfen jein, und 

die öffentliche Meinung wird darüber enticheiden, ob durd) die verjam- 

melten Zanditände die wahre Stimmung des Landes ausgejprochen wird 

oder nicht. 

Unfere Zeitung trägt den Namen: „Luxemburger Wort für Wahr- 

heit und Hecht". Sie wird fidy bejtreben, die Stimme der Wahrheit vor 

Yedermann, vor dem Gouvernemente und den Ständen, vor dem Bürger 

und Bauer ertönen zu laſſen. Es ift der Zeitpunkt da, wo jeder wahre 

Luremburger, dem das Wohl des Landes, beionders das Wohl des Bür— 
gers und Bauern am Herzen liegt, ſich um die öffentlichen Angelegenhei- 



® 
ten kümmern muß. Jeder muB feine Meinung frei und offen ausipredhen, 

und muß nad) feinen Kräften dazu wirken, daß das Beite des Landes 

gefördert wird. Wer fid) jegt feige zurüczieht, oder wer jest ruhig die 

Hände in den Schooß legt umd gleichgültig zuftcht, wie das Wohl des 

Landes in Gefahr gebracht wird, der thut nicht ſeine Schuldigfeit. Ein 

ſolcher ladet eine große Verantwortlichfeit auf fich. Darum hielten wir cs 

für unfere Pflicht, in diejer bewegten Zeit das Yuremburger Wort er: 

tönen zu laffen, um jedem Luxemburger Geltgenheit zu bieten, den öffent: 

lihen Angelegenheiten feine Aufmerkſamkeit zuzuwenden. Wir hoffen dan 

alle, die es mit dem Lande gut meinen, nad Kräften dazu beitragen 

werden, daß die Stimme diejer Zeitung, der eriten im Lande, die ohne 

Cenfur erjcheint, in die Häuſer der Reichen jowohl, als in die Hütten 

der Armen dringt. 

Die Redaktion liegt in jolchen Händen, daß die Zeitung bei allen 

wahren Zuremburgern nur Vertrauen erweden fann. Ueber die Richtung, 

welche die Zeitung einzuhalten gedenft, werden wir uns in dem folgenden 

Artikel genau erklären, damit die Abonnenten willen, was fie von diejem 

neuen Unternehmen zu erwarten haben. 

Was will die neue Zeitung ? 

1. Die neue Zeitung will fein Barteiblatt jein. Sie will nicht ein 

Blatt jein für die Regierung, nicht für den Clerus, nicht für irgend 

einen befonders bevorzugten Stand ; jondern fie wird fich bemühen, nad) 

beitem Willen und Können die Wahrheit für alle zu reden, für die Re: 

gierung, den Elerus, den Bürger, den Handwerfsmann und den Bauern. 

2. Nur das Gefühl der Pflicht, in dieler bewegten Zeit für das 

Wohl des Lurremburger Landes nad Kräften mitzuwirken, bat uns be- 

wogen, eine Zeitung ericheinen zu laſſen. Das Wohl des Landes liegt 

uns am Herzen, und für diejes wollen wir frei unjere Stimme erheben. 

Aber wir find fern von der Meimung, als wüßten wir allein, oder 

wüßten wir am beiten was zum wahren Wohle des Landes gereicht. 

Darum will die neue Zeitung durchaus nicht ein Richteramt in diejer 

Dinficht ausüben, jondern fie will die Angelegenheiten des Landes nur 

zur allgemeinen Beſprechung bringen, damit das mündig gewordene Pu— 

blifum ſelbſt enticheide. 

3. Unter den Fragen, die das wahre Wohl des Landes betreffen, rech— 

nen wir die religidfe Frage nicht zu dem unerheblichſten. Wir werden, 

wie es guten Luxemburgern geziemt, von der Religion nicht anders als 

mit hoher Achtung reden. Den Clerus werden wir, obwohl alle Män- 

ner, die an der Spitze dieſes Yeitungsunternehmens ftehen, zum Xaien- 

jtande gehören, nur mit der feiner Stellung gebührenden Achtung behan- 

deln. Dagegen werden wir nicht unduldjam gegen andere Meinungen 
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jein. Wir achten und ehren jede Ueberzeugung, und werden uns nie 

erlauben, die religiöje Meinung eines Andern zu fränfen oder zu beein- 

trächtigen. Wir werden WProtejtanten, Juden und Freimaurer friedlich 

neben uns beftehen laſſen. Aber eben fo, wie wir feinen Andersglaubenden 

und Andersdenfenden um jeiner religiöien Meinung wegen fränten werden, 

find wir aud) geionnen, Angriffe gegen unjere hi. Religion und ihre 

Diener nicht zu dulden. Wir halten es für ein Zeichen der Barbarei 

und Nohheit, wenn das, was einem Andern heilig it, geichmähet wird, 

und find feit überzeugt, daß der Friede und die Ruhe in unjerm Lande 

nur dann wiederhergeitellt werden fönne, wenn alle Barteien ſich der reli- 

giöjen Duldung befleigen. 

4. Es erfcheinen noch andere Zeitungen im Lande, der Courrier 

de Luxembourg, das Diefircher Blatt, und der zulegt entjtandene 

Grenzbote. Wir beabfichtigen gar nicht, mit diejen Blättern uns in 

einen Streit einzulajien. Unſer Blatt ift nicht in Oppofition zu diejen 

entjtanden, denn wir werden nad Kräften uns beftreben, eine Stimme 

der Wahrheit für das ganze Land zu werden. Wo alfo dieje Blätter 

etwas Gutes und Erjprießliches für das ganze Land bringen, da werden 

wir gerne und freudig ihnen beijtimmen; wir werden es in den Spal- 

ten unſers Blattes aufnehmen, und es in aller Weile unterjtügen. Wo 

aber unſere Anfichten mit den ihrigen nicht übereinjtimmen, da werden 

wir ruhig und ohne Leidenschaft mit den Waffen der Vernunft und der 

Gründe ihnen entgegentreten. Wo fie Anderer religidien Ueberzeugung 

folgen, da werden wir micht mit ihnen ftreiten. Nur wenn der Yall 

eintreten jollte, daß fie Anderer religidje Freiheit angriffen, daß fie 

Perſonen und Sachen, die Andern heilig find, unechrerbietig behandelten, 

würden wir mit ihnen einen direften Kampf beginnen. Unſer luxem— 

burger Bolf liebt nicht die Unduldfamfeit in irgend einer Rückſicht; 

darum vertrauen wir, daß jeder Yuremburger unjern bier ausgeſproche— 

nen Grundjägen feine Zujtimmung geben werde, 

5. Auch wird die neue Zeitung jic) fern halten von Berjönlichkeiten, 

von Schmähungen und Verdächtigungen der Perjonen, die anderer Mei- 

nung jind, wie wir. Wir halten es für eine moralijche Schlechtigkeit 

und Niederträchtigfeit, zu Schmähungen und Verdächtigungen von Per— 

jonen feine Zuflucht zu nehmen, wo es fid) um eine Sache handelt, wo 

es darauf ankömmt, mit Gründen der Vernunft einen Gegner zu be- 

kämpfen. Belonders in einen Eleinen Lande wie das umjrige ift, könnte 

die Anfeindung der Perjonen nur zu großem Unfrieden und zu end» 

loſem Hader führen. 

6. In Betreff des Auslandes wird die Zeitung eine fortlaufende 

Ueberficht über alle wichtigen Ereigniffe liefern, damit die Leer, um immer 



5) 
mit den Weltereigniffen gleichen Schritt zu halten, nicht benöthigt find, 

noch andere ausländiiche Zeitungen zu halten. 

7. Die Zeitung ericheint einftweilen zweimal wöchentlich, am Mitt- 

woch und Samstag Abend. Der Breis ift vierteljährlid 5 Fr. in der 

Stadt. Vom 1. April an wird der luxemburger Anzeiger zu erſcheinen 

aufhören, da die neue Zeitung für Ankündigungen aller Art in deut- 

iher und franzdjischer Sprache ihre Spalten öffnet. Die Einrüdungs- 

gebühren betragen für die Zeile 3 Sous. 

8. Im Unfange wird die Zeitung, wenn die Nedaltion es für 

nöthig erachten ſollte, öfter al8 zweimal die Woche ericheinen. 

(Fortfegung folgt.) M. Blum. 

== 

Beitrag zur Gejchichte 

des Echloſſes und der Herrſchaft Falkenſtein. 
Bon Theodor Bassing, Gemeindefelretär der Stadt Vianden. 

(Fortjegung.) 

Andreas von SGaracourt, 
Herr von Brandenburg und Falkenflein. 

F gegen 1490. 

Schon gleicdy nad) feiner Bermählung mit Margaretha von Yin: 

ftingen erjcheint Andreas von Haracourt in allen öffentlichen Alten als 

ein Herr von Brandenburg. In einer Urkunde desielben Jahres 1461, 

vom 22, September, bejcheinigt Wilhelm von Saint-Soigne, Ritter, Herr 

von Chaumaille, Raths- und Kammerherr des Herzogs von Burgund, 

Seneral-Eapitain des Herzogthums Luxemburg und der Grafichaft 

Ehiny und Stellvertreter des Grafen von Borcien, Herrn von Croy, 

daß Andreas von Haracourt, Herr zu Brandenburg, im Namen feiner 

Gemahlin Margaretha von Binftingen, wegen des Schloffes (forteresse) 

und der Herrichaft Brandenburg den Xehnseid geleiftet hat.) Wahr- 

icheinlich wird Simon von Binftingen fich nach der Bermählung jeiner 

einzigen Tochter von den Gejchäften zurüdgezogen haben; denn da er 

1409 ®) ſchon im einer öffentlichen Urkunde auftritt, muß er 1461 ein 

Greis geweien fein. Auch tritt Andreas von Haracourt ſchon im Jahre 
1468 als ein Herr von Falfenftein auf, indem er die Vogtei und 

1) Publieat. III, p. 29, ne 27, und Id. IV, p. 140. 
2} Publicat, III, p. 29, n® 19 und 22. 
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Meierei Winterfpelt mit Zubehör, zur Herrichaft Falkenſtein gehörend, 

dem Abte umd dem Kloſter zu Prüm verkauft. ') Es ijt daher mehr als 

wahricheinlich, daß Andreas von Haracourt die Herrſchaft Falkenſtein 

mit der Herrſchaft Brandenburg angetreten hat. 

Um das Jahr 1477 bewarb fi Ludwig XI. von Franfreih um 
die Dand Maria's von Burgund, der einzigen Tochter Karl's des Küh— 

nen von Burgund, für feinen Tjährigen Sohn Karl VIII, ward aber 

abgewiejen und Maria vermählte ſich 1477 mit dem Erzherzog Maxi— 

miltan von Defterreich. In dem darauffolgenden Kriege zwifchen Ludwig 

XI. und Marimilian griff ein franzöfifches Heer von 42.000 Mann 

Zuremburg an. Mittelft geheimer Intriguen gelang es Ludwig XL, 

daß mehrere Derren des Yuremburger Yandes ſich mit ihm in Verbin: 

dung einließen, unter andern die von Falkenstein, Bettingen, Rodemachern 

und Befort. Darüber ijt in der Chronik von Alerander Wiltheim (Coll. 

Soc. hist. T.uxbg.) zu lejen: Die herren von Bettingen, Faltenftein, 

Rodenmachern, Beifort, und andere, erklären ſich feindt. Wiel Bürger 

ziehen mit dem Gubernator (Eberhard von der Mard, Herr zu Aren- 

berg) umb Ivoix, jo von den Franzoſen belagert, zu entjegen ; zugleicd) 

die Bauren jo in Kerjchener Kirch veriperrt, zu helfen, wie auch Bet: 

tingen und Falkenſtein einzunehmen. Dann in der Chron. de Luxemb. 

Mse. (Coll, Soc. hist. Luxbg.) p. 202: Obwohl Herzog Marimilian 

und Maria, Ihre Gejandte zn dem König von Frankreich umb einen 

Frieden zu tractieren, abgeordnet, hat derjelb dennoch nicht greifen 

wollen; nachdem zwilchen beiden Fürften Stillftand eines Jahres ge: 

weien, wieder angefangen, und vornehme Herren diejes Landes, jonder- 

(ih Graf Georg von Virnemburg, die Derren zu Rodenmachern, zu 

Bettingen, Faltenjtein, Berfort, und andere fich gegen Ihren Fürjten 

rebelliert und feyandt erklärt. *) Bei Bärſch, Eifl. ill., vol. I, 1, p. 218, 

468, 469 heißt es dann weiter: A. 1479 am 13. Yanuar verordneten 

Herzog Marimilian und feine Gemahlin, Maria von Burgund, daß 
das Schloß Falfenftein, welches zu drei viertheilen dem Andreas von 

Darcourt, Herrn von Brandenburg, und dem Simon von Binjtingen, 

Bater der Gattin des Andreas von Harcourt, welche die einzige Erbin 

des Simon jei, dem Andreas von Darcourt zurücdgegeben werden jolle. 

In der darüber abgefaßten Urfunde wird gejagt, daß diejes Schloß den 

Händen derjenigen, weldye es unrechtmäßiger Weile bejaßen, durch den 

Grafen von Chimay entriifen und wieder unter die Botmäßigkeit des 

Herzogs gebracht worden. In einer anderen Urfunde von demfelben 

Tage und Jahre jchenkten Derzog Mar. und Derzogin Maria dem An— 

°D) Publieat. IT p. 29, n® 28; Id. IV, p. 140, 
2) Würth-Paquet, r@gne de Marie de Bourgogn® et Maximilien d’Au- 

triche, n® 100. 
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dreas von Harcourt, notre aimé et feal escuyer, conseiller et cham- 

bellan ordinaire, und gaben ihm zurüd die Derrichaften Falkenſtein 

und Bettingen, wegen jeiner treu geleifteten Dienfte. *) Die Belehnungs— 

urfunde wurde am 13. Januar 1479 zu Mecheln ausgefertigt. 2) Aus 
Voranſtehendem erhellt, daß es nicht Andreas von Haracourt war, wel: 

cher fich gegen feinen Oberlehnsherrn aufgeworfen hatte, jondern ein 

anderer Teilhaber am Sclofie und der Derrichaft Falfenftein, welcher 

ſich, wahrjcheinlich durd; Gewalt, in den unrechtmäßigen Befig derjelben 

gebracht hatte. 

Im Jahre 1483 ſchloſſen mehrere Edelleute des Luxemburger 

Landes, unter welchen wir aud) Andreas von Haracourt antreffen, ein 

Schutz- und Trugbündniß zur Wertheidigung ihres SDberlehnsherrn 

Marimilian von Dejterreih, Herzogs von Burgund und Luxemburg, 

gegen die Herren von Rodenmachern, Ridyemont, Hesperingen u. j. w., 

welche mit Frankreich hielten, was damals mit Marimilian im Kriege 

begriffen war. ®) 

Andreas von Haracourt und feine Gemahlin Margaretha jchloffen 

im Jahre 1490 einen Vergleich mit Diedrich, Grafen von Mander: 

jheid, und Johann, Jünggrafen vou Mandericheid, welche als Vormün— 

der der hinterlaffenen Kinder des Grafen Cuno von Manderfcheid und 

Blankenheim wegen einer Forderung an die Herren von BVinftingen 

Anſprüche auf Schloß und Herrlichkeit Bettingen, Falkenſtein und ein 

Viertheil des Schloſſes Eich a. d. Sauer machten. Auch die Gebrüder 

von Vinſtingen, Derren von FFalfenftein, nahmen Theil an diefem Ver— 

gleiche. *) Es fcheint, daß dieje Anſprüche von dem Grafen Arnold von 

Blankenheim, Herrn zu Falkenftein und Bettingen herrührten und an 

Graf Euno vererbt waren. Dem Vergleiche gemäß festen die Grafen 
von Meanderfcheid ibre Forderung auf die Hälfte herab, für welche fie 

ganz befriedigt wurden. Demgemäß leifteten fie in einer Urfunde vom 

16. Auguft 1490 Berzicht auf alle ihre Anſprüche auf die Sclöffer 

und Derrichaften Bettingen, Falkenftein und ein Viertheil des Schloffes 

Eid a. d. Sauer. d) Nach einer Urkunde vom Jahre 1490, zu Luxem— 

burg, auf Freitag nach nativitatis Marie ausgefertigt, hatten fich ſchon 

früher die Grafen von Mandericheid wegen jener Anfprüche in Befit 

des Scylofjes Bettingen gejegt, weßmwegen die Gebrüder Johann von 

Binjtingen, Domherr und Chorbijchof zu Trier, und Arnold, Herr zu 

1) Ibid., ne 19. 

2) Publicat. IV, p. 141. 

3) Bertholet, VII, p. 9. — Publieat. IV, p. 141. 

4) Baerach, Eifl. ill., vol. III, 1., 2., p. 439. 

5) Baersch, Eifl. ill., vol. I, 1. p. 469. — Id., vol. I, II, p. 79. 
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Binjtingen und Falfenftein, Bejchwerde darüber erhoben beim Mark: 

grafen Ehrijtoph von Baden, Gouverneur von Luxemburg ; gemäß deſſen 

Enticheidung wurde ihnen Bettingen wieder eingeräumt. !) 

Im Jahre 1491 hatte Falkenſtein fich abermals wieder feinen 

rechtmäßigen Oberlehnsherrn, den Erzherzog Marimilian von Oeſter— 

reich, aufgelehnt, und wurde daher vom Markgrafen Chriſtoph von 

Baden, Gouverneur von Zuremburg, blofirt. ?) Es jcheint, daß Andreas 

von Haracourt um diefe Zeit gejtorben ift (der Vergleich von 1490 ift 

der letzte öffentliche Akt, den wir von ihm antreffen) und das Schloß 

Falkenſtein nach jeinem Zode wieder in unrechtmäßige Hände gekommen 

iſt. Anders läßt die Sade fi nidyt erklären, da befannt ift, daß die 

Wittwe Andreas ihrem Oberlehnsherrn treu geblieben ift. 

Zu bemerken ift noch, daß zugleich mit Andreas von Haracourt 

die Gebrüder Johann und Arnold von Binftingen den Titel „Derren 

von Falkenſtein“ trugen. So wird Johann von Binftingen in einer 

Urkunde vom 20. Oftober 1484 genannt: „Des wirdigen und edelen 

Heren Johans von Binftingen, here zu Bettingen und zu Falkenſtein“, 

und in einer Urfunde vom 28. Januar 1493 °): „Der wirdige und 

edele herr, here Johan herrn zu Vynſtingen und zu Valkenſteyn“. Sein 

Bruder Arnold von Binftingen führte den Titel „Herr von Faltenftein" 

ihon in Urkunden vom Jahre 1462. +) Herr von Binftingen und Fal— 

fenftein nennt Arnold jich ferner in einer Urkunde vom 4. Februar 

1488, worin er erklärt, den Herrn zu Heisdorf, Georg von dem Steyne, 

mit den zu Inbringen und in der Art gelegenen Gütern (zu Bettingen 

gehörig), welche deifen Vorfahren bereit beiaßen, belehnt zu haben. >) 

Am 8. April des nämlihen Jahres wohnte Arnold ferner der Stiftung 

einer Wochenmeſſe in der Cathedrale von Trier als Zeuge bei, und 

wird er in der hierüber aufgenommenen Urkunde ebenfall® „Herr zu 

Binftingen und Falfenftein” genannt. ©) 

Andreas von Haracourt hatte, nad) Bärich, ”) mit Margaretha von 

Vinftingen einen Sohn und vier Töchter : 

a) Wilhelm von Haracourt, vermählt mit Helena von der Mark 

1) Baersch, Eifl. ill., vol. I, 1. Abthl. p. 218 und 470. — Publieat. IV, 
p. 141. 

2) Würth-Paquet, regne de Philippe-le-Bel, sous la tutelle de son pere 
Maximilien, no 532. 

3) Würth-Paquet, rögne de Philippe-le-Bel, sous la tutelle de son pöre 

Maximilien, ne 717. 

4) Publ. 1879, n® 1823. — Publ. 1883. Archives de Clervaux, no 1138 

5) Würth-Paquet, regne de Philippe-le-Bel ete., ne 413, 

6) Ibid., no 354. 

T) Dielicher Programm 1860 —1861, 5.21. Beitrag zur Gzſchichte des Schlofjes 

und der Herrichaft Brandenburg von Dr. B. Graf, Profeſſor. 
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Aremberg. Er folgte auf feinen Vater, jedoh nur in den Herrſchaften 

Brandenburg, Lupy und Dollendorf. }) 

b) Magdalena, die ältejte der Töchter, vermählte ji mit Joachim 

von Wiſch, Grafen von Borkeloe. Sie ftarb als Wittwe, ohne Kinder 

zu hinterlaffen. 
e) Anna, zweite Schwefter, welche blind war, heirathete den Gra— 

fen Johann VI. von Salm (in Yothringen) und wurde zulegt, bei 

finderlojen und unbeerbtem Abgange ihres Neffen Eberhard, Sohns 

von Wilhelm von Daracourt, und ihrer Schweitern, die einzige Erbin 

aller väterlichen und mütterlichden Güter. 

d) Margaretha umd 

e) Marta jcheinen in ehelojem Stande geblieben zu fein. 

In einer Urkunde vom Jahre 1500, am 24. Dezember, erflärt 

Margaretha von VBinftingen, Wittwe des Andreas von Daracourt, da 

fie ihren umnvermählten Töchtern, Margaretha und Maria, alle ihre 

Herrſchaften und „SDerrlichkeiten“ erblich vermache mit allem Zubehör, 

Rechten und Gerechtigkeiten nebjt allen andern Gütern, die fie im Yande 

Luxemburg befige, mit Ausname von Brandenburg. Letztere Herrſchaft 

nebft Lupy und Dollendorf fielen wahricheinlidy ihrem Sohne Wilhelm 

als Erbe zu, da ſich jpäter deſſen Sohn, Eberhard von Haracourt, 

Herr von Lupy, Brandenburg und Dollendorf nannte. Die Nachlaſſen— 

ihaft Margaretha’s von Binftingen beitand nad) Brofefinr Dr. B. Graf?) 

in folgenden Derrichaften und „Herrlichkeiten“: 

1. Schloß und Herrichaft Brandenburg ; 

2, Schloß und Derrichaft Dollendorf ; 

3. Schloß und Herrſchaft Xupy ; 

4. Ihrem Antheile an dem Scylofje zu Falfenburg, in dem Weftrid) 

gelegen ; 

5. Ihrem Antheile an dem Hauſe zu Falfenftein an der Our; ?) 

6. Ihrem Antheile an Eid) an der Sauer ; 

7. Ihrem Theile an den zwei Häuſern Bettingen und Prüm zu 

der Leyen; 

8. Ihrem Haufe zu Everlingen ; 

9. Ihrem Antheile zu dem Berge ; 

10. Einem Theile zu Fiſchbach; 

11. Einem Theile zu Kongerbrüd auf der Saar; 

12. Ihrem Antheile zu Gondelingen ; 

1) Ibid. ©. 22 und 28. 

2) Dielircder Programm 1860—1861, ©. 21. 

3) Andreas von Haracourt, der Gemahl Margarctba’s von Binftingen, befaß drei 

Viertheile des Schloſſes Falfenftein, wie fie vor ihm fein Schwiegervater Simon von 

Binftingen inne gehabt. 
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13. Ihrem Antheile zu Honceringen ; und 

14. Ihrem Theile zu Walferingen nebft mehreren Allodialgütern 

(worunter Erpeldingen). 

Nach dem obigen Vermächtniſſe fommt Margaretha von Binftingen 

noch in folgenden Urkunden vor: 

In einer Urkunde vom Jahre 1512 beicheinigt Heinrich, Graf von 

Naſſau, Bianden, Dieg, Kasgenellenbogen :c., die Dame Margaretha 
von Binjtingen belehnt zu haben: 1. mit der Meierey von Dumertingen, 
2. der von Tegen und Bericheid, 3. der von Lichtenberg und 4. mit 

einem Gute zu Landjcheid. !; Margaretha von Binftingen verpfändete 

aud um dieje Zeit an ihre Nichte, Elijabeth von Elter, Gemahlin Ber: 

nard's III. von Burjcheid, Nitterrichters, die Bleesmühle für die Summe 
oon 100 Gulden. Bon legterer fam fie an den Müller von Dickirch 

für eine gleiche Summe, wurde aber einige Jahre ſpäter von Marga- 

retha wieder eingelöft für den hohen Preis von 1500 Gulden. ?) Wäh— 

rend jener Zeit faufte auch Margaretha von Binftingen, von Ammel 

dem Markvogte zu Diefirch, die Hälfte des großen Dofgutes zu Ingel— 

dorf, welches Gilles, der zweite Gemahl der Margaretha von Burjcheid, 

an legteren verpfändet hatte. Dieſe Güter famen jpäter, da fie bei der 

Theilung von Burjcheid nicht mehr eingelöft wurden, an den Grafen 

von Schwarzenberg, Herrn zu Filhbad und Hohen-Landsberg. ®) 

In welchem Jahre Margaretha von Binftingen geitorben jei, kön— 

nen wir nicht näher beitimmen ; es ift jedoch ſehr wahrjcheinlich, daR 

ihr Zod bald nad) 1512 erfolgt jei. Ihre Nachfolger in der Herrichaft 

alfenjtein waren ihre beiden unvermählten Töchter, Margaretha und 

Maria. 

(Fortj. folgt.) 

Die Röntgen:Strahlen. 
Eragifh-komifhes Schanfpiel in 3 Akten 

von M. Mich. HOSTERT, Pfarrer in Keispelt. 

Borwort. 

Die in unſrem Jahrhundert auf dem Gebiete der Wiſſenſchaft ge- 

machten, zahlreichen und großartigen Entdekungen und Erfindungen, 

ſowie deren jinnreichen, verfchiedenartigen Anwendungen müſſen  jelbft: 

1) Publieat. III, p. 29, ne 30. 

2) Diefircher Programm 18650 — 1561, ©. 22. 

3) Ibid. 
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verftändlich reiche Motive zu ipannenden Erzählungen und effektvollen 

Bühnenauftritte bieten. Zweifelsohne wird aud) jchon manche geübtere 

Feder ſich auf diefem Felde geübt haben und es ftcht zu erwarten, daß 

die wiſſenſchaftlichen Errungenichaften nicht blos ihren Tonftigen Nuten 

fürs Leben haben, jondern auch eine reiche Fundgrube für litterariiche 

Produkte abgeben werden. 

VBorliegendes Werkchen jei mur ein Schwacher Verjuh auf dieſem 

Gebiete. Dasjelbe ijt nicht für große Bühnen ; jondern nur für höhere 

Lehranftalten, Knabenkonvikte ıc. geichrieben, bewegt fich faſt nur auf 

willenichaftlichem Boden und führt nur auf Männerrolfen auf. 

Die Monologe im zweiten Aufzug des II. Aktes mögen manchen 

zu lang ericheinen, doch darf man aud) erwarten, daß dicjelben, wenn 

mit Gefühl umd Verſtändnis vorgetragen, nicht zu monoton ericheinen 

werden, und für den Laien des Intereſſanten vieles bieten fünnen. 

Der Berfajjer. 

Perfonen: 

Ambrofe, Reltor der Yehranftalt. 

Albert, Profeffor der Phyſilk. 
Arthur 

Emil 

Erneft , Primaner. 

Suftave \ 
Paul 

Konk, Arthur’ Vater, Baier. 

Ein Photograph. 

Ein Wirth. 

Ein Polizift. 

Ein Jude Meyer. 

Pedell. 

Mufil- oder Sängerchor. 

Mehrere Studenten. 

Beginn am Borabende der Reifeprüfung. 

I. Akt, 

Eriter Aufzug. 

(Schauplag: Ein geräumiges Studierzimmer ; zu beiden Seiten Spieltifche, an 

den Wänden Yandfarten zc.; Erneft und Emil an einem Spiel Schach). 

Paul. Was juhft Du, Guftav, jchon jo lange Zeit 

Auf diefer Südmeersfarte ? Schau vielmehr 
Nach Afien, nad) Griechenland, nach Nom, 

Wenn morgen Du nur etwas wifjen willſt, 
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Gnuſtav. 

Paul. 

Guſtav. 

Paul. 

Guſtav. 

Paul. 

Guſtav. 

Paul. 

Guſtav. 

Emil. 

Erneſt. 

Von dem Geſchick der Welt, und Erdbewohner: 

In Aſien beginnt die Weltgeſchichte; 

Was ſuchſt Du auf dem großen Ozean? 

Den Breitengrad der Philippinnen-Gruppe, 

Wo Spaniens Heldenſöhne mutig kämpfen 

Und bluten für das Vaterland. 

Für Rolf, 

Und Baterland! Dann juche Cuba auf 

Dort fämpfen, bluten Spaniens Heldenjöhne. 

Ste kämpfen wohl mit Mut; doch jterben jie 

An Durft und Hunger mehr, als an den Wunden. 

Sie haben Alexander nicht, nicht Pyerhus, 

Sonft wäre joldy ein Krieg ſchon längſt beendet. 

Und fiegreich für die Helden, jegensreid) 

Fürs Vaterland; doh Eigennuß und Schwindel 

Im eignen Lager lähmen jede Kraft, 

Bereitlen jede Hoffnung, machen nuglos 

Des Mutterlandes reich gebrachte Opfer. 

Mach' nicht in Politik, ein andermal. 

Dir gilt es nur noch über einige Punkte 

Gewißheit zu verichaffen ; nicht unmöglid) 

Daß morgen bei der Reifeprüfung man 

So was uns fragen wird. Du denkſt nicht dran ; 

Du jprichit jo hin, als geh’ c8 Did nichts an. 

Ich nicht dran denken ! Irreſt Du dich ſehr. 

Ich komme eben her, damit Du helfeft 

Mir manche dunfle Sache zu beleuchten. 

So haft Du Licht vonnöten ? 

Dein Berjtand 

Kann mir ja Leuchte jein. Mur jage mir 

Ob auch die Pilze zu den Kryptogammen 

Gehören ? 

Alle Movie, Pilze Flechte 

Sind Kryptogamen, weil fie ohne Samen, 

Entjtehen, oder fort ſich pflanzen. 

Richtig. 

Das hätt’ ich willen jollen. Nun, dann weiter, 

Wo fließt der Fluß Granitus ? 

Nah’ bei Iſſus. 

Vielmehr bei Haugamela — Schach dem König ! 

Nur ſachte, Freund! Du jert mir eben Schad 

Mit Deinem Läufer, jo wird meinem Turm' 
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Emil. 

Erneft. 

Emil 
(thut es) 

Emil. 

Paul. 

Guſtav. 

Erneſt. 

Guſtav. 

Emil. 

Paul. 

Emil. 

Paul. 

Emil. 

Der Weg zu Deinem König frei: Schach Dir. 

Nicht mir. 

So ſetz' ich dieſes Pferd davor. 

Es iſt an mir zu ziehen, nicht an Dir. 

Mach Deinen Fehler gut und ſetze anders. 

So hab' ich Dich, Darius, am Granikus: 

Mein Pferd macht Deinen König mat, drum Schach 

Nun rette Dich. 

Es ſteht kein Ausweg offen. 

Ich bin beſiegt, Du biſt mein Alexander; 

Ob Du auch morgen Alexander bleibſt, 
Ich kann es gönnen Dir. 

Ja, denken wir 

Am morgen, wo die weiſen Curatoren 

Nach unſrem Wiſſen ſich erkundigen wollen. 

Nur ſoviel werden fie von uns erfahren 

Als all zufammen wir behalten haben. 

Und viel wird das nicht fein: Weiß Einer Alles 

So weiß der Andre nichts, nur höchitens das 

Was ſchon der Eine wußte. Weißt Du dies 

Muß ich nicht folgerecht das Andre willen 

So dat fein Ganzes fid) ergibt, nur Brüche. 

Und fennft Du Deine Brühe? Wie Du weißt, 

Heut’ hält man viel auf dieje Stüde. 

Eben 

Weil Brud) und Stückwerk heute, und nichts mehr, 

Des Menichen ganzes Wiffen ift, nur Brüche. 

Es gibt verichiedene Brüche: Rechenbrüche, 

Auch Gliederbrüche, Feniterbrüde, denn: 

Der Einbruch, Ausbruch, Durchbruch, Abbruch, Aufbruch, 

Mir jcheint, bei Dir geht alles in die Brüche. 

Ganz unrecht haft Du nicht: bei mir geht Alles 

In Brüche auf: die Bücher, ſelbſt die Kleider, 

Und was mir ift das jchlimmite ; jelbft die Marken, 

Die Grofchen löjen ſich in Pfenn’ge auf, 

Die dann in furzer Zeit zu Nullen werden 

Bor denen feine Ziffer ftcht. Derr Se! 

Iſt hohe Zeit, daß morgen für ung hier 

Der legte Tag anbridyt, jonft müßt ich nod) 

Auf Vaters Börje einen Anbruch machen. 

Tas fünnte leicht zu einem Abbruch führen. 

Vielmehr zu einem gelben Gallen-Ausbrud). 
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Erneft. Und zweifelsohne dann für Did) der Durchbruch. 

Emil. Wird immer jo weit fommen: Morgen noch 

Das wicht'ge Morgen noch, und ohne Scheu 

Gedentk' id) vor des Baters Angeficht 
Zu treten. Nur ein lobend Wort von ihm 

Sei mir der erfte Kohn. Ich hab’ mein Geld 

Wie meine Zeit benutt. 

Erneft. Jetzt ſprichſt Du weile, 

Das ob’ ich Dir. Soll für uns alle nicht 

Die erfte Sorge jein, durch Müh' und Fleiß 

Der Eltern Lied und Opfer zu vergelten ? 

Sp weit ih Euch erkenne, hätten wir 

Für morgen nichts zu fürchten. Daben wir 

Gewiſſenhaft nicht umfre Prlicht gethän ? 

Wenn man geſchwitzt, 

Paul. geochſt 

Erneſt. jo darf man auch 

Auf Kühlung 

Baul. Diebe 

Ernejt und Paul rechnen 

Erneit. Wie Du wiltit. 

Wir haben wohl geichwigt, doch nicht geochft. 

Paul. Und aud gefneipt. 

Emil. Das hat verſchied'nen Sim, 

Wie Pumpen, Schwänzen, Dochgenuß u. Flemme, 
Gnuſtav. Die Worte: Pumpen, Schwänzen, Flemme find 

Bekannt, doch nicht der Hochgenuf ? 

Paul. Die Naſe 

Steht Dir doch höher als der Mund, nicht wahr ? 

Guſtav. Nun wohl, ich eſſe, trinfe mit dem Mund”. 

Paul. Du jprichit und fingft auch mit dem Mund, 

Guſtav. und rauche 

Paul. Auch das dabei. Nun nimm noch eine Priſe, 

So haft Du einen höheren Genuß. 

Nicht wahr ? (alle lachen). 

Emil. Haft heute guten Wit zum beften. 

Doch denf’ ich immer mehr an morgen. Wiſſet 

Es wird ein heißer Tag für uns, entjcheidend 

Für einen Jeden, für das ganze Leben. 

Mit Ehren follen wir die Reifeprüfung 

Beſtehen; uns zum fernen Lebensziel. 

Den Uufrigen zum Troſt. Bedenfet, Freunde: 
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Erneit. 

Paul. 

Emil. 

Erneſt. 

Emil. 

Guſtav. 

Emil. 

Paul. 

Erneſt. 

Paul. 

Arthur. 
Guſtav. 

Arthur. 

Wir ſtehen nicht vor unſern Profeſſoren. 

Für uns noch fremde, unbekannte Männer, 

Vom Staat beſtellte, werden unſer Wiſſen 

Examiniren, Gunſt und Protektion 
Sind ausgeſchloſſen; Kneipen kann nichts helfen. 

Ich leb' der Hoffnung, daß von unſrer Klaſſe 

Wohl Keiner ohne Ehren wird beſtehen. 

Er müßte dann beſonders Pech ſich holen. 

„Wer Pech hat, ſtolpert im Graſe, 

Er fällt auf den Rücken und bricht ſich die Naſe.“ 

Wohl Keiner, meinſt Du? wäre ſehr zu wünſchen. 

Doch Arthur macht mir Sorgen. Hat der Menſch 

Wohl ja mit Ernit ftudirt ? 

Warum mit mir ? 

Warum mit Guftav nicht ? (acht) 
Verſtehſt mich doc). 

Nie war's ihm ernjt mit feiner Arbeitspflidht. 

Dagegen geht er Wege, die nicht immer — — 
Ich will nicht richten, doch mir bangt für ihn. 

Er hat doch aud) verjprochen heute hier 

Zu jein? 

Jawohl. Kann immer auch noch kommen. 

Wir wollen, Freunde, ohne daß er's merfe, 

Sein Wiſſen etwas auf die Probe ftellen : 

Im meine, jo durch hHingeworfne Fragen, 

Ihr werdet ſtumm über feine Antwort. 

Yin einverftanden, woll’ ihn doch nicht reizen 

Weil wenig man ihm Achtung zollt, iſt ſchnell 

Er aufgebradht ; Nur fein Skandal. 

Das nicht. 

„ur feine Angft! So ſprach der Hahn zum 

Megemwurm ; er jah ihn an und fraß ihn auf." 

Ich glaub’ er kommt, ich jeg mid) vis-A-vis — 

Schon alle hier ? Bin ich der Letzte wieder ? 

Wie jedes Vierteljahr Willfommen dod). 

Nun jege dich im unſren Kreis, wer weiß, 

Wo wir im Leben uns nod) treffen werden. 

Wir find jo jorgenlos und denfen faum 

An morgen, während Du von Deinen Büchern 

Nicht laffen kanuſt; Du wirft uns nod) beichämten, 

Wenn morgen mir die Bücher helfen jolten, 

So hätt’ ich eine jchwere Laft zu tragen. 
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Guſtav. 

Arthur. 

Emil. 

Arthur. 

Paul. 

Arthur. 

Guſtav. 

Arthur. 

Paul. 
(halb laut) 

Arthur. 

Erneit. 

Arthur. 

Emil. 

Arthur. 

Die Bücher können Dir gewiß nicht helfen, 

Doch wohl dein heller Kopf, und Dein Gedächtnis, 
Verlaß mic) mehr auf meines Nachbars Flüftern 
Und auf das Kneipen, das ich gut verftehe. 
Hab’ acht, mein Freund, das Flüftern bringt Gefahr 
Wie leicht kann in der Wand der Phonograph 
Verborgen jein, der auch den leichiten Hauch 
Berzeichnet, gar den Flüſtrer jelbit verrät. 

Der Fono-Graf? Den Grafen fenn ich nicht. 

Sein Baterland nennt er Amerika. 
Iſt eines Mugen Mannes Kind. Beſcheiden 
Und fing. Er tritt nur felten offen auf 
Treibt nur im Stillen fein geheimes Können. 
Ein jonderbarer Graf! Was jchert mich Der ? 
Und dann die Nöntgen-Strahlen erft, die felbft 
In dunkler Nacht abkonterfeien, Dinge 
Die ſelbſt der Hügfte Gauner gut verftect 
Sid träumte. Was kann da verborgen bleiben? 
Welch' AlbernHeiten ! Alles ſcheint ihr wohl 
Zu glauben, was ihr lefet, aber ich, 
Ich glaube nur, was Geift und Hand erfaffen. 
Dann trägt Dein heller Kopf nicht jchwere Laſt, 
Wenn Deine lange Hand nicht mehr erfaßt. 
Man bringt gar oft jo manche Wundermär, 
Womit man Gimpel fängt, nur um fi Ruhm 
Zu holen. 

Nun denn, morgen nad der Prüfung 
Soll ja Herr Albert einen Vortrag halten 
Mit jchönen Proben über Nöntgen-Strahlen, 
Da dürfen wir nicht fehlen. 

Hoffe auch 

Dabei zu fein, doc), nur zum Peitvertreib, 
Um dieſes Machwerks Leere einzujehen. 
Und wenn enttäufcht, Du eingeftehen muß 
Daß doc die Sache jchön und wahr fich zeigt ? 
So frag’ ich doch nach diejen Strahlen nichts. 
Wenn fie mein Sneipen richtig offenbaren, 

So thun fie fund, daß richtig ich gefneipt. 
Das seculum der Kneiperei ijt da ! 

Man fneipt ja überall, geheim und offen. 

Im öffentlichen Bade, wie zu Haus, 
Im Zimmer, und im Bache. Wo hat der Mann 
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Von Wörrigshofen jeinen Namen her 

Wenn nicht von Kneiperei? 

Paul. Du ſchließeſt kühn! 
Es ſcheint die Conjekturen ſind Dir leicht. 

Du kannſt Profeſſor der Geſchichte werden. 

A propos: Die Geſchichte macht mir Sorgen, 

In allen Fächern wär’ ich leidlich ficher, 

Die Weltgejchichte aber bietet vieles 

Was das Gedächtniß leicht in Wirrwar bringt 

Die vielen Daten, Schlachten, Heldennamen 
Vom Babylonen-Reich bis nuſre Zeit, 
Vor lauter Bäumen ſieht man keinen Wald. 

Guſtav. Das Schickſal Roms allein iſt reich an Thaten, 

Die wir bedauern müſſen. — Weißt Du was 

Von Brennus? 

Arthur (mahfinnend) Brennus wollte Nom verbrennen 

So um dreihundert Jahr’ post Christum natum. 
Emil. ch glaub’ es war um jo viel früher. 

Arthur. Mar, 

Dann ſoll es heißen: ante Christum natum. 

E83 kommt doch auf die That, nicht auf die Zahl 

Mir an. 

Bau. Das merf ich ſchon, doch wie verlautet 

Will grade mit den Zahlen man uns plagen, 

Zum Beifpiel: ſollen wir beweifen müſſen, 

Daß vier aus zweimal zwei beftehe. 

Arthur. Das wäre 

Ya lächerlich, denn zweimal zwei ift vier ! 

Baul. Nur nicht jo jchnell! Das ift jo angenommen ; 

Bewieſen ift es nicht, wie Vieles Andre, 

Was den Gelehrten dunkel ift und bleibt. 

Tu glaubit, und jeder Menſch, Du hätteft zehn 

Der Finger. Nun gib acht: die Zahl bleibt gleid) 

Ob rücdwärts oder vorwärts ich fie leſe — 

Arthur. Natürlich ! 

Pant (zäpft an den Finger) Zehn, dann neun, dann acht, 

dann ſieben, 

Dann ſechs, und hier noch fünf! macht elf. 

Arthur. Ganz richtig, 

Mein Bruder hatte ebenfalls ſechszeh'n 

An einem Fuß. 

Emil (eiſe) Er ficht den Daden nicht 



Guſtav. 

Arthur. 

Paul. 

Arthur. 

Arthur 

= 
Es iſt genug; Es wird am End’ nicht jchön 

Zum beiten ihn zu haben. Laßt uns gehen ? 

Noch eine Frage: Arthur, kennſt Du aud) 

Die Pyramiden ? 

Sind ein dummes Völkchen, 

Und wohne in Acgypten. Ihre Dummheit 

St ja zum Spridywort worden : Sagt man doch: 

„Pyramidale Dummheit“. 

Wahr geiprochen 

Und mander Sproffe diejes Volkes irrt 

Nod) jegt an manchen Orten dumm herum ; 

Das kann man heut’ und alle Tage jehen. — 

Bis morgen, Arthur; lebe wohl (alle gehen ab.) 
Desgleichen. 

Sp wäre endlich ich allein : Nur geht 

Mit eurem Fragen-PBlunder ! Lächerlich 

Die Zeit, den Geift mit trodnen Ziffern, Zahlen 

Und Namen töten wollen. Mur Fortuna 

Nicht langes Büchernagen gibt den Ausichlag. 

Fortuna bleib’ mir heut und morgen hold (ab). 

(Borbang fällt). 

Zweiter Aufzug 

(Scanplag : Zimmer beim Wirthe Pronnus). 

(fitst allein nachfinnend an einem Tiſche). 

Ich habe Wichtiges zu überlegen, 

Damit mein Plan gelinge: Koffer leer 

Und Mangel an Kredit. Der Bater jchreibt 

Er käme heute, oder morgen früh. 

O, käm' er heute nicht! Ich könnt’ indeß 
So mandes ordnen, was mir Sorge madıt, 

Und feines Zornes Fluten nähren muß. 

Doch dazır brauch ich Geld, viel Geld vor allem 

Die ganze Miethe iſt noch zu bezahlen ; 

Bin bier beim Wirthe löblich angefreidet ; 

Beim Juden Meyer fteh’ ich auch im Bud) 

Ich ſoll ihn heute hier erwarten. Armer, 

Betrogner Jude! Bezahlen kann ich nicht, 

Doch friſch Did) anzupumpen jeh’ ich mid 

Sezwungen. — He! Herr Wirt ? 
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Ya 

Wirt (ericeint) Was it gefällig. 

Arthur. Ich hab’ Geſchäfte mit dem Juden Meyer 

Derjelbe joll Quartier hier nehmen ? 

Wirt. Richtig ! 

Arthur. Fit er vielleicht Schon angelangt ? 

Wirt. Gewiß. 

Vor einer halben Stunde wies ich ihn 

Auf Nummer vier da oben; Glaube aber 

Er ging gleich aus, Gejchäfte halber, hört’ 

Ihn nicht die Thüre öffnen; feine Koffer 

Befinden ſich gewiß nocd vor der Thüre, 

Wenn er vor kurzem nicht zurück gefehrt. 

Arthur. So nehm’ id) einen Cognaf mit Zigarre. 

Will eine Weile warten bis er fonmt. 

(Wirt bringt das Verlangte und geht ab. Arthur zündet die Zigarre 

an, geht auf und ab, dann über cine Weile) 

Bater Kong. (Mod eine Weile) (im Bauernkittel mit Stod 

Kong. 

Wirt. 

Dab doch mein Mejfer ? richtig. Beſſer ift’s, 

Ich ſuche ihn ſogleich zu jprechen, oder 

Erwarte ihn da oben auf dem Flur (ab). 

und Regenſchirm). 

Kein Menſch zu jehen ; joll dod) hier ihn juchen 

Bin ich etwa belogen ? Traurig das ! 
Daß meinen Sohn ich in der Scenfe, ſtatt 

Auf jeiner Bude juchen muß. O Arthur, 

Ich fürchte, ich habe mich an dir geirrt: 

Biel’ Freude haft du mir nod) nicht bereitet, 

Und doch ein thenrer Sohn, der Geld mid) foftet 

Und Sorgen obendrein. Wenn du nuur morgen 

Als guten Schüler did) bewährjt, jo werd’ 

Ich viel vergefien und bezahlen können — 

Doc), wo ihn finden ? Will den Wirt mal jprechen, 

He! Wirtichaft ! 

Womit kann ich dienen, Mann ? 

Kontz «für jih) ja wohl, bedienen. — Eine Hälfte Wein. 
(Wirt ab). 

Ya hier muß man zuerst Beitellung machen, 

Sonſt gibt es wenig gute Worte 
Wirt (mit dem Berlangten) So! 

Konk. 

Wirt. 

Mein Freund, nım koftet, wohl befomm’ es Euch. 

Was foftet es? 

Nur dreißig Pfennig. 
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Konk (bezahft) Hier. 

Wirt. Iſt heute ſchwül, Ihr dürft durftig fein. 

Konk. Das wohl, doc Unjereins iſt das gewohnt. 

Herr Wirt, id) wollt’ Euch fragen ob mein Sohn 

Nicht kürzlich hier gewejen ? Kennt ihn doc? 

Wirt. Mag fein. Wer jeid hr denn: 

Kon. Ich heiße Kong 

Mein Sohn ijt Arthur Kong, hier im Kollege, 

Wirt. Ich Hab’ Studenten nicht in Koft noch Wohnung 

Dod) manche im Regifter jtehen. Arthur 

Iſt Eures Sohnes Name, wie Ihr jagt, 

Wie ſieht er aus? 

Konk. Iſt Schlank, und rot von Haar. 

Wirt. Den fenne ich jchon gut; war eben hier. 

Noch mweilt er wohl da oben auf dem Gange, 

Wo einen fremden Herrn er will erwarten. 
Soll id) etwa ihm Euer Hierjein melden ? 

Kong. Noch einen Augenblid: Iſt Arthur auch 

Bei denen, die in Eurem Buche ftehen ? 

Wirt. Das will id) meinen: Und für wenig nicht. 

Bin froh, dag Ihr mein werter Gajt heut jeid: 

Wir können ja jogleich, wenn's End) beliebt, 

Die Sad)’ in Ordnung bringen. 

Kontz. Wollte ſchon, 

Wenn nicht zu hoch die Summe ſich beläuft. 

Wirt. Einhundert Mark, ſo ungefähr auf's Jahr. 

Zwei Jahre ſah ich keinen Deut von ihm. 

Kong. Zweihundert Mark! Mein Gott! Ich armer Mann! 
Will doch zuerſt ihn ſelber ſprechen laſſen. 

Wo find' ich ihn? 

Wirt. Die Stiege auf, dann rechts, 
Sucht Nummer vier. 

Konk zab). Daß ich den Vater habe, 
Iſt mir viel wert: ch laß ihm ziehen nicht, 

Bis daß er leichter ift, wenn nicht am Herzen, 

Dann an der Börje doc. Wie traurig! Immer 

Die Häglihe Geichichte: Eltern darben, 

Die Kinder leben flott, und werden nichts 

Als noch der Eltern jpäter Gram. Wir Wirte 

Sind doch nicht jchuld, wenn andre leicht und faul 

Wir jehen nicht ins Herz noch in die Börie. 
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Kong Ich fand ihm nicht, er wird nad) Haufe fein. 

(zurüdfommend) Faſt hätte mich eim Fremder umgerannt, 

Wirt. 

Der mit zu großem Scritt die Treppe maß. 
Wie ficht er aus? nicht jonder groß, doch did ? 

Kong. So mag er jein ; e8 jcheint, Ihr kennt ihn jchon ? 

Wirt 

Konk. 

Meyer 

Konk. 

Meyer. 

Konk. 

Wirt. 

Meyer. 

Iſt oft mein Gaſt, aud) andre Leute haben 
Gar manch Geſchäft mit ihm: Iſt Jude Meyer. 

Hab’ nichts mit ihm zu thun, hab jchon zu viel 

Mit Euch zu thun. (Witt gehen) 

(hereinftürzend). Herr Wirt! Wer ift der Mann ? 

Wer war auf meinem Zimmer droben? Diefer, 
Ich traf ihn auf der Treppe. Halt ihn feſt! 

Wie? Mic, verhaften wollen? Warum denn das? 

Was hab ich denn verbrochen, da id) kaum 

Hier eingefehrt ? 
Ich bin beftohlen worden: 

Mein Koffer ift erbrochen ; Euch ich traf 

Den Treppengang herunterfommen, Juſt 

Vor zwei Minuten. | 

Wahr ift das, doc) id) 

War ja nicht zwei Minuten oben, alfo, 

Wie hätt! ich Zeit nehabt Euch zu bejtehlen ? 
Der Mann hat recht, Herr Meyer: Kein Verdacht 

Ihn treffen fann, da er nicht zwei Minuten 

Da oben war; die Sache wird und muß 
Sich anders noch erflären. Sagt mir nur 

Was Euch an Euren Sachen aufgefallen, 

Als Ihr zurücgefehrt ? 

Un meinem Koffer 

Ein großes Loch durchs Leder eingebrannt, 

An meiner Reijetajche eine Naht 

Falt eine Hand breit aufgetrennt. 

Wirt (fi in die Haare greifend) Verwünſcht, 

Meyer. 

Wirt. 

Und fehlt Euch was von Wert ? 

Gewiß! Nicht wenig ! 

Beinahe hundert Mark an Scheinen teils, 

Und teils an hartem Gold. 

Bedaure fehr. 

Daß dies Euch zugeftoßen ; und bei mir, 
In meinem Haufe, deſſen Namen ftets 

Als ehrlich ſich ermwiejen. (Zu Kong) Lieber Mann, 

Ich hab’ mit diefem Deren allein zu ſprechen. 
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Kontz. 

Meyer. 

Wirt. 

Meyer. 

Wirt. 

Bemühet Euch auf eine Spanne Zeit 
In jenes Zimmer dort; ich werde bald 

Auch Euch mit guter Lehr' und Rat bedienen. 

O, ich verſtehe jchon ; denn eine Ahnung 

Die mir die alte Bruft zuſammenſchnürt, 
Will mahnen mic, daß mir der Dieb verwandt. 

Wer ift der Mann ? Er fcheint den Dieb zu kennen. 
Er ift der Bater Arthurs des Primaners. 

Und legtern hab’ ich im Verdacht, daß er 

Der Dieb. Denn kaum nah Eurem schnellen 

Ausgang, 

Den unklug Ihr gewaget, fragt’ er mid), 

Ob Ihr bereits hier eingefehrt, und wo 

Er Eud) wohl treffen fünne. Da ich nicht 

Vermuten konnte daß Geichäfte Euch 

Zurüdgehalten, wies ich ihm nach oben, 

Nah Nummer vier. Er nahın nod) einen Cognac 

Und zündet eine Zigarr’ an, worauf 
Das Treppenhaus er juchte. Dieher kam 

Bis jegt er nicht zurüd. 
Begreife jchon. 

Der Arthur ift der Dieb. Der loje Schlingel! 
Hab viel mit ihm noch abzurechnen. Da, 

Statt zu bezahlen mid, die vielen Wechſel 

Mir in baar zu wechieln, läßt er jchlau 

Mein jchönes Geld in feine Tajche wandern. 

Ich lauf zur Polizei, und laß ihn figen 
Bis mir der legte Heller ift bezahlt. 

Drauf kann der Goſchim feine Strafe büßen 

Für feine gut gelernte Gaunerftreiche. 

Gerecht zwar Euer Zorn mir jcheint; denn Arthur 

Ob fchuldig oder nicht, hat ſich den Strid 
Durch unbedachtes Handeln jelbft gelegt. 
Doc) darf ich bitten, Freund, nur flug zu handeln 

Und menschlich aud) ; denn Arthur joll ja morgen 

Sein Reifexamen machen ; ob mit Glüd, 

Ob nidyt, mic kümmert's wenig; dod) ihn hindern 

Sein Wiſſen zu befunden, wäre unredt. 

Ich bitte laßt durch einen Boliziften 

Ihn heimlich überwachen, daß er nicht 

Entrinnen kann, und nad der Prüfung thut, 

Was gut Euch dünkt, der Vater bleibt als Bürge. 
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Meyer. Ich folge Eurem Nat, der Bater bleib’ 

Wirt. 

Konk 

As Geißel; laßt ihn nicht entwilchen. Nun, 

Zur Polizei. Ein Schugmann joll dem Sohne 

Stets auf den Ferjen folgen. Bis gen Abend. (Ab). 

Vorlänfig wäre das erreicht ; und jest 

Zum armen Vater (öffnet die Thüre). 

i Iſt der Wütrich fort ? 

Was denkt er zu beginnen ? Wehe mir, 

Daß ich zu jpät gefommen! Glaubt Ihr aud), 
Mein Arthur jei der Dieb ? 

Wirt. Dem Scheine nad) 

Der gegen Euren Sohn jo mächtig ſpricht, 

Muß ich's glauben. Doch beruhigt Euch: 

Für jetzt geichieht ihm nichts, bis nach der Prüfung 

Dann wollen Rat wir nchmen, was zu thun. 

Kong. Bis nad) der Reifeprüfung ? Arthur ift 

Für’s Zuchthaus reif, und ich für's Irrenhaus. 

(Vorhang fällt). 

Jutermezzo. 

Was birgſt du Nacht, 

In deinen dunklen Falten? 

Ob Freud? ob Leid? 

Ob Segen; oder Schrecken? 
„Ein Auge wacht, 

Es herrſch ein göttlich Walten, 

Und fügt mit Zeit, 

Was meine Schatten decken“. 

Was bringſt du, Tag 

Mit deinem holden Schimmer ? 

Was früh? Was jpät ? 

Ob Tugend; ob Verbrechen ? 
„sc bringe, Ad) ! 

Auf Jauchſen, auch Gewinner, 

Die du gefät: 

Die Früchte magft dur brechen,“ 

Auch Glück und Segen fann ich ipenden ; 

Dir greif mur zu mit vollen Händen, 

Fortſ. folgt.) 

— — - 6x 4 0 (GER — — 
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Sur Geichichte der Jahre 1680—1682. 
Bon Iak, Grob, Piarrer in Bivingen-Berdiem. 

(Fortſetzung.) 

s 12. Frankreich uud die Vaſallen des Herzogthums Yuremburg. 

Während Frankreichs Truppen das Luxemburger Land freuz und 

quer durchzogen, überall raubend und brennend, durditreiften auch zu 

gleicher Zeit Frankreichs GerichtSvollzieher und Kommiffare das Land, 

den einzelnen Lehensinhabern von dem Entjcheide der Reunionskammer 

gerichtliche Mittheilung zu machen, und diejelben zur Xeiftung des Lehens— 

eides vor die Meger Kammer zu laden. Schon unter dem 27. Juni 1681 

unterrichtet ein Brief des luxemburger Provinzialvathes den luremburger 

Sejandten am Regensburger NReichstage von diejer Thätigfeit : „Die Ge— 

„richtsvollzicher der Meger Kammer haben die Runde gemacht und allen 

„Orten des deutichen Quartiers die Aufforderung zugeftellt, ſogar den 

„Orten Kronenburg und Schleiden und, wie wir in Erfahrung bringen, 

„fahren jelbe fort auch die übrigen Ortichaften des. Yandes aufzufuchen. 

„An jedem Orte lajfen fie Zettel zurüd, gleichlautend mit jenen, welche 

„unſerm legten Briefe an Sie beilagen, zugleidy mit Urtheile über Ehiny. 

„Die erwähnten Zettel heften die Gerichtsvollzieher an die Thüren der 

„Kirchen und Schlöffer oder an irgend eine andere Thüre, ähnliche Zettel 

„übergeben fie den erften ihnen Begegnenden, in den Ortichaften in wel- 

„hen ſie ihre YZuftellung vornehmen. ’) 

Dar dieſe Zuftellungen von den betreffenden Gerichtsvollzichern in 

der Regel ohne große Förmlichkeiten vollzogen wurden, das beweift ſchon die 

Schnelligkeit mit der jelbe fich ihres Auftrages entledigten. Am 15. April 
1681 hatte beijpielsweife der Gerichtsvolfzicher Verdavoine dem „vorgeb: 

lichen“ Herren von Echternach die betreffende Aufforderung zugeftellt 

„Iprechend mit dem Befchlshaber des Ortes“ ?, dann der Reihe nad) 

1) „Les huissiers de la Chambre de Metz on fait le tour et somm& ge- 

„nöraleiment tous les lieux du quartier allemand, meme Kronenburg et Schlei- 

„den, et selon que nous apprenons, ils eontinuent d’aller A tous les autres 

„lieux de la province, laissant A chaque lieu des billets pareils à ceux vous 

„envoyez par notre lettre avee la sentenee de Chiny, attachant les dits 

„Ihi'lets aux portes des eglises et du chatenu, ou bien A une autre, en don- 

„nant aussy les pareils au premier sujot qu'ilz reneontrent au lieu oü ils 

„font «des exploits.“ (Luxemburger Regierungsardiv ; Schötter, le Luxembourg 

depuis le Traite de paix de Nimezgue, Publications de la Section hist. T. 34, 
p- 284.) 

2) Annexe III du memoire du eonseiller de la Neuveforge, angeführt bei 
Sehötter; Le Luxembourg depuis le Traits de paix de Nim&gue; Publications 
de la Seet. hist. T. 34, p. 281. 



fich feines Auftrages entledigt in folgenden Ortichaften : in Befort, Neuer: 
burg, Bittburg, Warweiler, Koerih, Merfc und Dommeldingen und 

zwar noch vor dem 28, April. Schon am folgenden 3. Mai finden wir den- 

jelben SerichtSvollzieher in Orval, den dortigen Abte diefelbe Aufforderung 

zuzuftellen und zwar auf Grund des Ehiny betreffenden Urtheild vom 21. 

April 1681.) Doc) bietet e8 feine Intereſſe Frankreichs Gerichtsvollzieer 

auf diefen Kreuz- und Querfahrten im Iuremburger Lande zu begleiten, 

intereffanter iſt es jedenfalls, diefe Zuftellungen näher zu betrachten. 

Der Gejandte Nenveforge gibt, als Anhang zu jeinem Berichte 

den Inhalt der AZuftellung an den Abt von Gchternach, welcher ſich 

jo ziemlich mit dem Wortlaut der Zuftellung an den Abt von Orval?) 

det, doc) jene iſt ausführlicher, weshalb fie hier gegeben wird. Nach 

Neuveforge hatte Verdavoine am 15. April „den vorgeblichen Herren 

„von Echternach, das Urtheil der vorgenannten Kammer vom 16. Januar 

„1681 zugeſtellt, fprechend mit dem Befehlshaber des genanntes Ortes, 

„und ihn aufgefordert von heute innerhalb eines Monates vor den 

„perren der föniglichen Kammer zu erjcheinen, um zu jehen, daß ge 

„Iprochen würde, daß die Herrſchaft Edjternady und die Abtei als ver- 

„fallen erklärt werde, weil der vorgebliche Herr von Echternach es unter: 

„lafen, gemäß dem Wunſche der Erklärung des Königs vom 17. Oktober 

„legthin, die Belchnung nachzuſuchen und Ihrer Majeftät vor der be: 

„ragten Kammer den Huldigungseid zu leiften, wegen der genannten 

„Länder und Herrichaften, als Theilen der Dependenzien der Markgraf: 

„haft Nodemacher, eines Lehens des römischen Neiches vor dem Vertrage 

„von Münfter %), durc welchen Bertrag die Oberhoheit diejer Mark: 

„Hrafichaft abgetreten worden, und dann durch den Frieden von Nym— 

„wegen bejtätigt worden jei, ebenfo durch den pyrenäifchen Frieden 5) 

„alle Rechte welche Spanien beanfpruchte, was dann auch durch den 

„Frieden von Nymwegen beftätigt worden. Der Gerichtsvollzieher be- 

„legte mit Beichlag alle Früchte, Nenten und Einkünfte des genannten 

„Landes: der Derrichaft und Abtei, beftellte einen Kommiffar in der Ber: 

„son des Michel von Berdavoine des Generallommiffars der Beſchlag— 

„nahmungen von Lehen durch die Königliche Kammer und verbietet den 

„Beamten, Inſaſſen und Bewohnern einen andern Herrn als den König 

„von Frankreich anzuerkennen und zwar unter Zodesjtrafe, cbenjo cine 

„andere Dbergerichtsbarfeit als die des Meter Barlamentes." 

1) Eingabe des Hein von Schauwenburg an den eneralftatthalter vom 28, 

April 1681, bei Schötter ; Publieations de la seet. hist., T. 34. p. 283. 
2) Ebendaſelbſt, S. 283. 

3) Abgedrnuckt ebendafelbit. 

4) Dem weitphälifchen Frieden im Jahre 1148, 

9) Im Jahre 1659. 
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Die beiden in dieſer Zuſtellung angeführten Urkunden: Das Ur- 

theil der Meger Kammer vom 16. Januar 1681 und der Erflärung 

des Königs von Frankreich vom 17. Oktober 1680 find keineswegs, wie 

man könnte verjucht jein zu glauben im befondern wegen Luxemburgs oder 

Ehiny’s erlaffen, im Gegentheil, jene erwähnen nicht einmal derjelben. 

Die königliche Erflärung vom 17. Oktober 1680 befichlt, daß alle Städte, 

Semeinichaften, mittelbare und unmittelbare Bajallen, geiftlichen und 

weltlichen Standes der drei Bistümer Meg, Toul und Verdun gehalten 

jeien, innerhalb zweier Monate von allen was fie als Lehen tragen, die 

Belehnung zu empfangen und den Dirldigungseid zu leilten bei Strafe 

des Berfalles des Lehens. ') Da dieje fünigliche Erklärung nur von den 

Lehenträgen der drei Bistümer jpricht, Echternady und die anderen vor— 

hin erwähnten Orte aber als Lehen von Nodenmacer beaniprucht wer— 

den, jo ijt diejelbe alfo hier zu Unrecht angezogen, und jchon deshalb 

ift die VBorladung juriftifh ungültig. Jedenfalls fein ſchönes 

Zeugniß für die Nechtsfenntnifje diefer Meger Kronju: 

riiten. 

Das Urtheil der Meger Kammer vom 16. Januar 1681 ift ein: 

fah eine Ermächtigung ihres Generalprofurators, die Einkünfte jener 

Bafallen der Bistümer Diet, Toul und Verdun, welche die Belehnung 

nicht nachgejucht, mit Beichlag zu belegen. ?) Da aud) diejes Urtheil 

nur von den Lehen jener drei Bistümer redet, jo wird es aljo ebenfalls 

zu Unrecht auf Echternad) angewandt. 

Echternach wird als Dependenz von Rodenmacher beaniprudt, Ti: 

tel werden Feine beigebracht, diejelben können aljo auch nicht geprüft 

und gewürdigt werden. Doch muß gelagt werden, daß, angefichts der 

ganzen Gejchichte von Echternach, es Schwer hält, irgendwie etwas zu er- 

denken, das Anlaß zu irgend einem Lehensverhältniffe zwiſchen Echter: 

nad) und Nodenmacher bieten könnte. 

Wie ftellten jid nun die luremburger Bajallen gegen- 

über den Aufforderungen der franzöfiihen Gerichtsvoll— 

jieher? 

Es wurde jchon früher auf die ſchlimme Lage aufmerkffam gemacht, 

in welche Sedermännichlic im Luxemburger Yande gebracht worden. 

Auf der einen Seite die Forderung Frankreichs, denen die franzöfischen 

Truppen im Lande jelbft den gehörigen Nachdrud verlichen. Auf der 

andern Seite die eigene Negierung, jowohl in Brüjfel als in Luxemburg, 

welche immer und immer wieder das Verbot ermenerte, die franzöfiiche 

1) Reeueil des arrest de la Chambre Royale eostablie A Metz pour la 

Reunion des d&ependances des Trois Evüchez, p. 174—173. 

2) A. ä. 0, ©. 215-216. 



Regierung anzuerfennen, jo zulett noch durch eine Ordonnanz, jo nannte 

man damals die gejeglichen Erlaffe, vom 23. Dezember 1681 ') durch 

welche unter den ftrengften Strafen verboten wurde, die franzöfiichen 

Beamten anzuerfennen und ihnen zu gehordden. Dies Verbot iſt vom 

23. Dezember 1681 aljo erlajjen zu einer Seit, wo außerhalb der 

Mauern der Hauptjtadt längft alles von den franzöfiichen Truppen be- 

jet worden, wo ein bedeutender Theil dieſes Landes durch diejelben 

Truppen in eine Wüfte verwandelt worden. Wenn Schötter ein ähn- 

lihes Verbot, erlaſſen am 2. Mai 1680, alſo zu einer Zeit wo 

noch fein franzöfifcher Soldat Iuremburger Boden betreten, als nutlos 

und einfach lächerlich 2) bezeichnet, was joll man dann von diejem 

jagen, wie ein ſolches Vorgehen bezeichnen, befonder8 nad) allem wie 

die einheimifchen Negierung ſich dem Vorgehen der Franzoſen gegenüber 

benommen. Diejes legte Verbot vom 23. Dezember 1681 beweift, 

beifer wie alles andere, die Schwäde und vor allem die 

Unfähigkeit der ſpauiſchen Negierung und dies erflärt denn auch 
vollauf, daß alle Luxemburger Adelige, auch jene, welde 

bis dahin alles für ihr altes Herrſcherhaus gethban und alles 

für dasjelbe eingejegt, wie der Abt von Echternach umd der Herr 

von Gaffal,?) ſich einfah mit der geichehenen Thatſache ab- 

fanden und offen und frei diejelbe anerfannten, die Beleh— 

nung nachſuchten und Zudwig XIV. den Hommagialeid leiſte— 

ten. Wie hätte aud) jemand wagen fünnen, und was hätte es nutzen 

fünnen, paſſiven Widerftand zu leiften, bei der Daltung welche die eigene 

Negierung befolgte, welche alle Hoffnung auf günftigere Zeiten ausſchloß. 

Es ift nicht wahrjcheinlih daß auch nur ein Vaſall des Luxemburger 

Landes ſich geweigert hätte der Aufforderung nachzukommen, denn Feine 

einzige Beichlagnahme cines Lehens durch Frankreich iſt befannt aus 

der Zeit vor 1685, nur einige aus der Zeit nad) 1685, aber dann 

wegen anderer Urjachen. 

Die Aufforderung welche allen einzelnen Lehensträgern, aud) dem 

Kleinjten und geringften unter ihnen, durch Frankreichs Gerichtsvoll: 

zieher zugeftellt wurde, befahl den Lehensträger: „de faire ses re- 

prises de® .... (hier folgte dann der Name des Bisthums oder 

der Herrichaft von dem das Lehen rühre, wohlverftanden nad) den Be- 

hauptungen der Meger Stronjuriften) „et de Nous (d. h. dem Könige 

1) Müller, die allgemeinen Landsbräuche des Landes Yuremburg. Handſchrift Nr. 
225, im Ardiv der hiftorifchen Abrheilung des Fnititutes, S. 225. 

2) Schoetter, le Luxembourg depuis le Traits de paix de Nimtgue, Pu- 

blieations de la Seet. hist. T. 34 p. 271. 

3) Siehe das folgende Berzeihnis derjenigen Bafallen, welche den geforderten 

Huldigungseid leifteten und Schoetter, le Luxembourg depuis le Trait® de Ni- 

megue, Publications de la Seet. hist., T. 34 p. 261. 

328 



von Frankreich) rendre foy et hommage en personne en nostre 

dite chambre royale de Metz“ ». h. der Lehensträger jolle erllären 

jein Lehen rühre von jenem Bistum beziehungsweile jener Herrichaft, welches 

oder welche jeine Zuftellung bezeichnete und deshalb jollte der betreffende 

Lehensträger perjönlicd in der Neunionsfammer von Meg den, Yehens: 

und Hommagialeid leiften dem Könige von Frankreich als Oberherren 

des betreffenden Bistums, beziehungsweile Herrichaft. Diele „Erflä- 

rung", «declaration», weldye gewöhnlich innerhalb ein oder zwei Mo— 

nate abgegeben werden jollte, genügte aber nod nicht, jondern Die 

Aufforderung des Gerichtspollzichers befahl den Xehensträger ferner 

quarante jours apres le dit mois (beziehungsweiie les dits deux 

mois) donner son aveu et denombrement de tous les droits et 

dependances on bonne et due forme* d. h. daß er innerhalb der 

folgenden ſechs Wochen ein genaues Verzeihniß aller Güter und Rechte, 

welche fein Lehen bildeten, abzugeben habe. ') 

Im folgenden geben wir nun ein alphabetiſches Verzeichniß der 

einzelnen Derrichaften und Lehen, deren Inhaber die geforderte Erklärung 

abgegeben haben und zwar, der Ueberfichtlicdjfeit wegen, zuerſt die des 

deutichen und dann jene des walloniichen Theiles des Yandes. 

Derzeichnis der Lehen, deren Inhaber dem Könige 
von Srankreich gehuldigt. 

A. Im dentichen Theile des Herzogthums Luxemburg nud der Grafſchaft 

Ehiny. 

Anjemburg. — 1682. — Johann Bapt. von Baillet, als Vormund 
feiner minderjährigen Schweſter Gertrud von Baillet 

erflärt, daß jelbe vom König von Frankreich zu Yehen trage, 

die Meierei Nedingen, Yandmeierei Bettemburg, ſowie 

ein Theil der Derrihaft Bübingen bei Remich, des 

Scylofies, der Dörfer Wies und Weyler, der Herridaft 

Anjemburg u. ſ. w.?) 

Ailelborn. — 1682, 24. Januar. — Lehen der Trinitarier von 
Bianden zu Affelborn, ſiehe Vianden. 

1683 — Die Grundgerichtsherrichaft zu Aſſelborn, ſiehe 

Beßlingen. 

1) Vergleiche die obige Zuſtellung an den Abt von Echternach, ſowie das Urtheil 

über Birton und Chiny (Ons Hemecht 4. Jahrgang 1808, S. 463 und ©. 616.) 

2) Original im Generalardiv des Königsreichs Belgien in Brüffel, Papiere der 

Rechnungskammer von Brabant, Wr. 45713e, bei J. Th. de Randt, Sereaux armories 

des Pays-Bas et des Pays avoisinants, Bd. I. S. 194 (Der Kürze halber werden 

wir in Folgendem citieren: Ardiv der Nechnungstammer von Brabant... .. bei 

de Raadt Sceaux, armoriee . . . .) 
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Bartringen, — 1681, überreiht Emmanuel-Marimilian: Wil: 
helm, Graf von Schönburg, dem Könige von FFranfreich 

das „Verzeichnis“ „denombrement* der Güter und Rechte 

jeiner Xehen, die er von Könige von Frankreich trägt: Der 

Derrichaften von Montigny, Mars-la- Tour zum Theile, 

Nolle, Mertzig (Messaney) Bartringen u. j. w. ') 

1681 überreicht Philipp- Franz von Haen als Bevollmäch— 

tigter von Margaretha von Daen, Witwe von Hein— 

rich Bergerotte, das Güter: und Rechte-Verzeichnis eines 

Biertels der Derrihaft Bartringen, dem Könige von 

tranfreich. ?) 

Beles, — 10. November 1681. — Yohann- Ferdinand Blan- 
hart, Edelknecht, erklärt vom Könige von Frankreich als 

Lehen zu tragen die Grumdherrichaft von Belva (Beles) 

und als Pfandinhaber Merenbettinfeld ; derjeibe erklärt eben— 

falls, jowohl für fi als für Fräulein Maria Zorn, 

Feudalherr beziehungsweije Feudalherrin von Küngig, von 

Frankreich die Derrichaft Küngig als Lehen zu tragen und 

leiftet deshalb, in Ausführung des Urtheils vom 24. Juli 1680 

und des königlichen Beichluffes vom 17. Oftober 1680 dem 

Könige von Frankreich den Domagialeid. ?) 

Berburg.e — 1681. — Maria Antonia von Belva, Witwe 

von Johann-Bernard von Xinden, Edelknecht, Herr 

von Berburg, zum Theile, erklärt vom Könige von Frank: 

reich zu Lehen zu tragen, die Hälfte der Herrſchaft Berburg 

in der Grafichaft Chiny.“ 

Berg bei Colmar. — 1681. — Bernard:Wlbert von Heisgen, 
Edelfncht, Herr von Berg, zum Theile von Bettendorf 

und Fels, in der Grafihaft Ehiny?) (!; übergibt dem 

1) Original in der Rechnungskammer von Brabant Wr. 4571360 bei de Ruadt, 
Sconux aımorics, Bd. I, S. 199, 

2) Original in der Rechnungskammer von Brabant, Wr. 45713), bei de Raadt, 

Scraux armories ®b. II, ©. 10. 

3) Archiv der Seetion historique, Recueil Würth-Paquet und Original im 

Archiv der Rechnungskammer von Brabant Nr. 457138, bei de Naadt, Scoaux ar- 

mories, Bd. I, S. 61. 

4) Original im Archiv der Rechnungslammer von Brabant, Ar. 15713#, bei de 

Raadt, Sceaux armories, Bd. I, S. 227. 

5) Gemäß diefer Urkunde wurde alfo Berg bei Colmar, Bettendorf und Fels, 

als zur Graſſchaft Chiny gehörend beanfprudt ; wahrlich ein Hohn auf alle Ge 

vechtigleit. 
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Könige von Frankreich das Verzeichnis der Güter und Nechte 
diejer jeiner Zehen. ) | 

Berg bei Remich. — 1681. — Peter von la Saulx (er zeichnet 
P. Lasson), Johann Matthias von Nümling, Marimilian 

und Claudius (von) Mufiel, als gemeinjchaftliche Derren von 

Berg bei Remich und von Kirft zum Theile, überreichen dei 

Könige von Frankreich das Güter: und Nechte-VBerzeichnis 

diejer Beligungen mit einem Schloffe zu Berg, gelegen in 
der Diozeje Trier und rührend von Sir. ?) 

Behlingen, — 1685: Johann Franz, Qicomte von Bergheze 

(von Berghes), vorher Erbgroßfammerherr von Luxemburg, 

Herr von Reuland und Beplingen zur Hälfte, mit 
Srundgerichtsherrichaft zu Holler, Aijelborn, Watermal, 

mit Rechten zu Neuland, Lommersweiler, Zimmerle 

u. ſ. w. überreicht dem Könige von Frankreich das Güter: 

und Nechte-Verzeichnis diejer Lehen. 3) 

Bettendorf. — 1681. — Herrſchaft Bettendorf, fiche Berg bei Colmar. 

Bisdorf,. — 1682. — Lehen der Trinitarier von VBianden zu 

Bisdorf, ſiehe Vianden. 

Bitburg. — 1683. — Philipp-Aleris von Boft-Moulin, „Seig- 

neur chef“ der Freiheit und des Landes Eſch an der 

Sauer, erflärt in feiner Eigenichaft als Teſtamentsexekutor 

des Sterbehanfes von Enſchringen von Bitburg, das 

Schloß Bitburg vom Könige von Frankreich zu Lehen zu 

tragen. *) 

Born a. d. Sauer. — 1681. — Anna Margaretha von Mander: 
icheid, Witwe von Florentin Dattftein, überreicht dem 

Könige von Frankreich das Güter: und MNechte-Berzeichnis 

der Herrſchaft Born, Spropftei Echternach, Grafſchaft 

Ehiny (!), deren Hälfte ihr als Allodialgut, ein weiteres 

Viertel als Prandinhaberin gehört. >) 

Borhorn. — 1682, 24. Januar. Zehen der Trinitarier von 

Vianden zu Borhorn, fiche Bianden. 

1) Original im Archiv der Rechnungskammer von Brabant, Nr. 45713, bei de 

Raadt, Seeaux armories, Bd. II, ©. 57. 

2) Original im Archiv der Rechnungstammer von Brabant, Nr. 45715a, bei de 

Raadt, Sceaux urmoriés, T. II, p. 316. 

3) Original im Archiv dev Rechnungskammer von Brabant, Wr. 457138, bei de 

Raadt, Sceaux armoriés Bd. II, S. 39. 

4) Original im Archiv der Hechnungsfanımer von Brabant, Ar, 45713a, bei de 

Raadt, Seeaux arımories Bd. I, S. 3083. 

5) Original im Archiv der Rechnungslkammer von Brabant, Ar, 457134, bei de 

Raadt, Sceaux armorids ®d. II, S. 39. 
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Brandenburg. — 1681. — Johan-Jakob von Bievre /er zeichnet 

de Biever,, Edelfneht, Derr von Brandenburg, über: 

reicht dem Könige von Frankreich das Güter» und Rechte— 

Verzeichnis feiner Befigungen: ein Drittel des Schloſſes 

und der Herrſchaft Brandenburg und das Lehen 

von Neuerburg mit freien adeligem Hauſe. Alles in der 

Grafſchaft Ehinyil) ') 

Bübingen bei Remich. — 1681. — Lothar von Haen, Herr von 
Burgeſch und Schiwerdorif erklärt, daß er vom Könige von 

ranfreich zu Lehen trage zwei Drittel des Schloſſes 

Bübingen bei Nemich, zerftört und faft ganz in 

Ruinen liegend. 9 (In Ruinen liegend wohl in Folge der 

Verwüſtungen der Franzoien im Sommer 1681.) 

1682, — Ein anderer Theil der Herrſchaft Bübingen, 

ſiehe Anſemburg. 

Burgliniter. — 1681. — Otto-Harri von Lontzen von Roben, 

Ritter, Derr von Linjter, zum Theile, erflärt vom Könige 

von Frankreich zu Lehen zu tragen die vorgenannte Herr— 

haft Yinfter in der Grafſchaft Ehiny (!) und cben- 

dort ein adeliges Haus mit Graben und Mauer, zwei 
Thoren, einem Thurme, der als Gefängniß dient, und dem 

Xorhof. ?) 

Chriſtnach. — Dezember 1681. — Johaun-Theodor Mohr vom 

Wald, Edelfnecht, Herr von Richemont, Bois-St.-Pierre 

u. ſ. w. überreicht dem Könige von Frankreiſh das Verzeichnis 

der Güter und echte, welche er von ihm zu Lehen trägt in 

den Srafichaften Beldeng, Spanheim und Ehiny, Diözeie 

Trier, welche Güter liegen zu Echternad, zu Chriſtnach 

tm Yande von Befort, zu Eppeldorf in der Derr: 

ſchaft Befort, in der Meeierei von Ya Roche, zu Dei 

dorf u. ſ. w.®) 

Klerf. — 1581, 20, November. — Adrien-Gerard, Ritter Graf 

von Yannoyer {sie! für Yannoy) Freiherr von Clerf 

überreicht dem Könige von Frankreich das Güter: umd 

1) Original im Archiv der Rechnungslammer von Brabant, Ar, 497136, bei de 

Randt, Scenux armorics, Bd. I, p. 249. 

2) Uriginal im Achiv der Rechnungskammer von Brabant, Ar. 45713e, bei de 

Randt, Sceaux armories, Bd. II, S. 10. 

3) Criginal im Archiv der Rechnungslammer von Brabant, „ir. 457136, bei de 

Raudt, Seeaux armeries 3b. II, S. 375. 

4) Triginal im Archiv der Regierung in Yuremburg, Chartes de la famille de 

Reinach S. 743, ir. 4128. 



Nechte:Berzeichnis der von Frankreich rührenden Freiherr— 

ichaft Clerf.) 

1681, 4. November. — Zehen der Herrn von Pfortz— 

heim zu Elerf, fiche Colpach. 

Colpach. — 1681, 4. November. — Johann Georg von Pjortz- 
heim, Edelknecht, leiftet für sich und für jeine Brüder : 

Nikolaus, Heinrich und Claudius von Pforgheim, jowie für 

jeine Neffen und Nichten: Albert, Philipp, Karl und Elija- 

beth von Pforgheim den Lehens- und Hommagialeid wegen 

des Landes und der Derrichaft Colpach jowie der 

Lehen zu Reulandt, Elerf und Nommern, alles in der 

Grafſchaft Ehiny (!) in Ausführung der föniglichen Erflä- 

rung vom 17. Oftober 1680. ?) 

Dodendorf. — 1683. — Philipp-Jatob Fauft von Aichaffen- 
burg, Grundherr von Dodendorf, Propftei Bitburg, 

für ein Viertel, überreicht dem Nönige von Frankreich das 

Güter: und Nechte-Verzeichnis diefer Derrichaft. °) 

Düdelingen. — 1681. — Ludwina-Petronella Bosch, ermächtigte 
Frau von Sebaftian Franz von Stafjin, Herrn 

von Brandenburg, der wegen fortdauernder Kränklichkeit 

jeinen Geichäften nicht nachkommen kann, erklärt vom Kö— 

nige von Frankreich zu Lehen zu tragen die Hälfte der 

Herrihaft von St. Johannisberg mit den davon 

abhangenden Ortichaften. ® 

Echternach. — 1681, 11. Dezember. -— Philipp von der Neuve- 

forge, Abt von Echternach leiſtet für ſich und feine Me: 

ligiojen dem König von FFranfreic) den Lehens- und Hom— 

magialeid in Ausführung der Königlichen Erklärung von 

17. Oftober 1680. 5) 

1) Original auf Pergament des Clerfer Schloßarchivs, im Regierungsarchiv in Metz 

und ebenfalls Original im Archiv der Rechnungslammer von Brabant, Wr. 45713,, bei 

de Raadt, Sceaux armories, Bd. IT, S. 314. (Die Erflärungen wurden immer in 

duplo ausgefertigt und das cine Eremplar dem Deflaranten als Beleg zurüdgegeben). 

2) Archiv von Marihes, von Guirſch und NRegelten von Würth-Paquet. 

3) Original im Archiv der Hehnungstammer von Brabant, Wr. 45713, bei de 

Raadt, Sceaux armories, Bd. I, ©. 447. 

4) Triginal im Archiv der Rechnungstammer von Brabant, Nr. 457136, bei de 

Raadt, Sceaux armories, Bd. I, p. 301. Zur Herrſchaft St. Johannisberg gehörten 

die Ortichaften Düdelingen und zum Theile Rümlingen, Tetingen, Straßen, Eich 

und Dommeldingen (vergl. die Anstellung der zur Herrſchafe Johannisberg gehörenden 

Dörfer und Häufer, im Archiv U. 2. F. zu Luxemburg, Papiere von Soetern vom 

Fahre 1700. 

5) Großberzogliches Archiv in Luremburg und Regeſten von Würth-Paquet. 
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1681, Dezember. — Lehen des Herrn Yohann-Theodor 

Mohr von Waldt zu Echternach, fiehe Chriſtnach. 

Elter. — 1681; Karl von Apeltrie (er zeichnet C. d’Apeltere), 
Ober-Amtman der Grafihaft Vianden, Herr von Elter 

. erflärt, daß er bejagte Herrſchaft mit Schloß vom Könige 

von Frankreich zu Lehen trage. ') 

Enihringen bei Wilwerwilg 1683. Dionis von Leſtrieux, Edel: 
fnecht, Herr zu Enfhringen, Bintih nnd Wilmer: 

wilg, in Folge Verpfändung jeit der Infantin Iſabella, 

übergibt dem König von Frankreich das Güter- und Nechte- 

Verzeichnis diefer Derrichaften. ?) 

Eppeldorf. — 1681, Dezember. — Lehen des Herrn Joh.Theod. 

Mohr vom Wald zu Eppeldorf, Herrichaft Befort ; ſiehe 
Ehriftnad). 

Erpeldingen bei Ettelbrüd. 1682. — Maria: Magdalena von Gon- 
dersdorf, Witwe von Dalley erklärt iu Folge einer 

durch die Infantin Iſabella gejchehenen VBerpfändung, die 

Herrſchaft Erpeldingen Propftei Diekirch vom Könige 

von Frankreich zu Lehen zu tragen. ®) 

Eid a. d. Sauer. — 1681, 10. November. — Philipp-Aleris von 

Boſt-Monlin, Nitter, „chef“ (vergl. Bitburg wo er fid) 

Seigneur chef nennt) der Freiheit und des Landes 

Eich an der Sauer und der davon abhängenoen Ort- 

ihaften in der Grafſchaft Ehiny, erflärt, daß er, wegen der 

Bereinigung der Grafichaft Chiny mit Franfreich, bejagte 

Derrichaft als unmittelbares Lehen von dem Könige von 

Frankreich trage und ihm den Lehens- und Homagialeid 

leifte in Ausführung des Urtheils der Neunionsfammer vom 

24. Juli 1680 und der föniglichen Erklärung vom 17. 
Dftober 1680.) 

Fortſetzung folgt.) 
—t t tſbh — — 

1) Original im Archiv der Rechnungskammer von Brabant, Nr. 457134, bei de 

Randt, Sceaux armories, Bd. I, S. 175. 

2) Original im Archiv der Nechnungstammer von Brabant, Nr. 457134, bei de 

Raadt, Sceaux arınories, ®b. II, ©. 327. 

3) Original im Archiv der Hechnungstammer von Brabant, Wr. 457138, bei de 

Raadt, Sceaux armorice, Bd. I, ©. 508. 

4) Archiv der biftorifhen Abtheilung des Luxemburger Inſtituts, Regeſten von 

Würth-Paquet. Zur Herrfhaft Eich a. d. Sauer gehörten umter anderm theil— 

weile die Dörfer Merfcheid bei Heinerfcheid, Dellen, Mersig, Nüborn, Gösdorf, (vergl. 

Kalberfh. Stumden der Muße, Handichrift im Bifchöfl. Archiv zu Yurembura f. 128, 

nad) einer gerichtlichen Urkunde.) 
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Sagen des Gfcherthales. 

Die mitternahtlihen Reiter im Pützbacher Walde. 
Im ſchauerlichen Walde, der Pützbach wird genannt, 

In altersgrauen Seiten ein Buchenrieje ftand, 

Unheimlih war die Stätte, gemieden faft bei Taa, 

Doch mehr noch, wenn der Vebel der Nacht im Thale laa. 

Wenn fern im Eichertbale vom Turm’ es zwölfe Flinat, 

Der falbe Schein des Mondes durch Blättermeere drinat, 
Dann fprengt auf fchwarzem Rappen ein Reiter durch den Wald; 

Er reitet vor die Buche, dort macht er plötzlich Halt. 

Still barrt er eine Weile, er laufchet in den Mind, — 

Da hört er fernes Rufen, verftedt fein Roß geſchwind; 

Ihn jelber nimmt in Schatten die dide Buche auf: 

Dort fteht er unbewealich, die Hand am Schwertesfnauf. 

Das Mondlicht fcheinet heller, der zweite Reiter naht, 

Anſpornt fein Roß zur Eile, daß er nicht kommt zu fpat. 

Nun ift er bei der Buche, fein weißes Roß fteht ftill ; 

Die Slode hat geſchlagen, die Nachtluft weht jo kühl. 

Und horch! — Ein ftarfes Kniftern . . . ein rabenjchwarzes Roß 

Hervor aus dem Gebüjche trabt auf den Reiter los. 

Der Ritter ruft inarimmig: „Wo ift dein feiger Herr ? 

Er will nicht offen fämpfen, fo bringe du ihn her!“ — 

Der Kappe hat verjtanden, er neiat bejhämt fein Haupt 

Und wendet fich zur Buche, wo feinen Herrn er alaubt; 

Der tritt aus dem Derftede hervor, im Mondeslicht 

Glänzt feine fhwarze Rüftung ; das Roß befteigt er nicht. 

Er fpricht zu feinem Gegner: „Laß ruh'n dein ſcharfes Schwert, 

Ich babe mich bejonnen, die Braut ift deiner wert... 

Du maaft fie dir erringen — ich flieb’ das Eſcher Schloß ; 

Ich meide ihre Nähe — und eil’ zum Kaiſertroß.“ 

Der Schwarze hat geſprochen mit faljchverjtedtem Sinn; 

Derjöhnend reicht fein Geaner vom Roß die Hand ihm bin: 

„Mein Bruder bleibft du immer, ob nahe oder fern, 

„Den Frieden, den du wünfcheft, verlang auch ich fo gern. 

„Doch dag du nimmer denfeft, ich hätt’ geraubt dein Glück, 

„So laf’ verföhnt uns reiten in’s Eicherthal zuriid. 

„Die Jungfrau mag entjheiden, wen zum KGemahl fie mag — — 

„Der Streit ift dann aejchlichtet, noch eh’ anbricht der Cag.“ — 

Der Schwarze hat's vernommen mit teuflifhem Geſicht, 

Aus dem des Haſſes feuer in vollen Flammen bricht. 

Doch ſpricht er faljhen Mundes: „O Bruder, reite heim, 

„Die Braut ift dir aewogen, fie werde denn auch dein, 

„Was nütt mir all mein Werben, was foll ihr Richterſpruch, 

„Des Kebens bitt’re Täufchung empfand ich ſchon genug. 

„Drum laß uns jetzo ſcheiden!“ — Der And’re ftieg vom Pferd; 

Sie lagen fih am Kerzen, wie einft am Daterheerd. 



Er flüftert ihm vom Scheiden, der falichgefinnte Molch, 

Indes die Rechte jachte, gar fachte zieht den Dolch : 

Er ſtößt dem Ahnungsloſen die Waffe tief in's Herz ..... 

Ein unterdrüdtes Röcheln ... vorbei iſt aller Schmer;. 

Als faum der Mord aeichehen, ward finfter es im Wald — 

Das Mondlicht war verſchwunden und vor dem Schwarzen ftand 

Die Braut, der er gemordet den treuen Bräutiaam: 

Sie fügte ſtumm den Toten und ſprach zum Mörder dann: 

„Derflucht follft hier du weilen an diefem Schrecfensort, 

„Dis daß eraraut die Heiten, verjtummt des Ew’gen Wort!” 

Und wie ihm dies verkündet ihr jchmerzverzerrter Mund, 

Derjanfen Roß und Reiter in bodenlojen Schlund. 

Federation Archöologique et Historique 
de Belgique 

sous le haut patronage de S. M. le roi des Belges. 

XIV" SESSION. 

Congres d’Arlon. 

Le XIVe Congres de la Federation arch6ologique et historique de Bel- 

gique se tiendra à Arlon du 30 juillet au 2 aoüt 1899, sous la direetion de 

"Institut Arch£oiogique du Luxembourg. 

Comme dans les sessions pröeedentes, le Congres d’Arlon comprendra 

les trois seetions de pr&histoire. d’histoire et d’archeologie. 

La cotisation est fixéé A 5 franes pour les meinbres faisant partie d'une 
des sociétée föderces, du nombre desquelles est notre Soeiete, A 10 francs 

pour les autres souseripteurs et 20 francs pour les personnes qui desirent 

recevoir le titre de membre honoraire. 
Les souseripteurs ont droit A une earte de membre, qui leur procure 

tous les avantages obtenns en vue du Congres ; au compte-rendu des sa&ances 

et à toutes les publications faites à l’oeeasion du Congres. 

Les adhesions sont A adresser le plus töt possible au seeretaire-general 

du Congres, Monsieur JULES VANNERUS, rue St-Jean 32, Bruxelles. 

La Federation historique et archeologique do Belgique n’uyant pas en- 
eore tenu ses assises dans le Luxemhourg, la session d’Arlon offrira un 

intérét nouveau pour les historiens et les archtologiques qui prennent habi. 

tuellement part aux congrös de la Federation; il est inutile d’insister sur 

l’importanes que prösentera pour leurs travaux la visite de cette region, 

terre elassique, pour ainsi dire, des trouvailles archeologiques. Mais il n'est 

pas moins inutile d’insister sur l’importance de ce Congres par tous coux 

du Grand-Duche qni s’int@ressent A l'histoire de leur pays. Les questions les 

plus importantes de notre histoire y seront traitäes. 

Yıremburg. — Drud von PB. WorréMertens 



Ons Religio'n. 
Bre'f vun enger Mamm un hire Pi’r 

zu Pareis, 

opgesät vum Charel Müllendorff. 

(gutgehalen vum Herr Beschof). 

X. Brief. 

Löscht Gedanken. 
1. Ech brauch dir nun net me; ze schreiwen: 

Du kens jo schon an deser Woch! 
D£ch dreift dein Hierz erem zur Il&mecht, 

Wel ’t hut es mat Pardıs genog. 
2. Du sés mat Recht, dass all d&än Trubel 

An dem ön do sei Liewe fei'rt, 

Keng Zäit leisst un söng Seil zu denken, 
Ann d’roWegt Iwerlde ste’’rt. 
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10. 

11. 

12. 

. Hei liewe Göscht ann Hierz am Tempel 

. Dät kanns de nun net mei vergi®ssen, 

. Do kanns de wei mat Hänne greifen, 

. Vir allem stêt d’Geschäft do u®wen, 

Ann och t'Pleseier sicht &n do: | 

Ma wät ons Seil dem Herr as schelleg, 

Kent zu Paréis net licht a Fro. 

. Duerfir sen &ch elo 'sou glecklech, 

Dass ech dech bal bei mir werd hun; 

Wel alles as hei averstänen, 

Fir Gudes denger Seil ze dun. 

Vu Gottes prächteger Natur, 
De, as vu Luef- ann Dankgebi®der 

E reichen ann e liew’ge Bur. 

. Wats du als Kand mat höl’ge Fröden 
up mengem Schotss vu Gott gehert, 
Wats d’an der SchoW ann an der Kirech 

Zum Wuel vun denger Seil geleirt, 

Wel am Gebitd anı am Gesank 

Helt dir et Sonndes an der Kirech 

D’ganzt Volek vir mat Fred ann Dank. 

Dass t’Liewen hei sei ganze Wiert 

Net dem verdankt, wät mir hei fannen, 

Ma wät &n no dem Dotd begiert. 

. De Mensch meig kommen an det Li®wen, 

Verlösse meig en et: e kreischt ; 

A wät en durf vu Gleck hei hoffen, 

Dät as e weineg mei wei ndischt. 

Wann önt do as, da felt dat anert: 

Mer se gesond, ma 't felt u Geld; 

Beim Geld oft fele Kräft a Wessen: 

OÖ! neischt as ganz op deser Welt! 

Ann hätt &n alles, 't kent näscht helfen: 

Ann allem hu®t den Dotd t/lescht Wurt. 

Den Dotd mecht d’Dir zo“ vun dem Li®wen, 

A feiert ons an t/lescht Geburt. 

Nom Dotd stöt é virun drei Puerten: 

Dei eng as schwarz wei t’Hellendeift, 
Dei zwöt hu®t t'Farf vu Feiertreinen, 

Dei drett as schein wei Gottesleift. 

ch 
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13. 

14. 

16. 

17. 

18. 

19. 

21. 

22. 

'T stet op der schwarzer agegru®wen : 
„D’'Gerechtegket hut méch gemächt.* 

Dohanner mussen eiweg kreischen, 

Dei iwer t'Hell hei hu gelächt. 

Den &mol durch dei Dir as gängen, 

Den hu®t all Hoffnong ganz verluer, 

Getrennt vu Gott, vun allem Guden, 

Verworft fir emmer, ganz a gurr. 

. Mei Pier, du durfs dohin net kommen, 

A wann et och mei Li®we kascht. 

Fir dät ze sicher'n, sen &ch ängschtlech, 
A schaffen uni Ro" a Rascht. 

Ma du muss gude Welle weisen, 

Du rötts döch net durch mech elöng. 

Dutrfir denk oft un t’Hellefeier, 

Ann hief mam Beisen neischt gemeng. 

Durch t’zwöt Dir gin dei arem Se;len, 

Dei nach net alles ofgebeisst : 
Hun s’an dem Fei’r genog geliden, 

A Boss a Rei, da gin s’erleisst. 

Wivil och d’arem Seile leiden, 

Hirt Leide g&t dach &mol aus. 

Duerfir well ech gu®r net vergleichen 
Hirt Feier mat dem Hellenhaus. 

Ma den hu®t fir séch schlecht gesueregt, 
Den op dé Botssuert net get U®cht, 
A wät t'klengst Senne no séch zeien, 
A sengem Leichtsenn net betru®cht. 

. D’drett Pu®rt as iwer d’Mösse prächteg, 
Keng Eirepuert kent je hir gleich ; 
K& Glanz vun Edelsteng as scheiner, 
Ewel se feir’t a (Gottes Reich. 

Den durch dei Puert gôt, as am Himmel ; 
Ann 't hu“t k& Mensch gesi, geheirt, 
A wäte Mier vu Gleck a Fröden 
Den Herrgott do seng Seile fe’rt. 

Neischt kann do d’glöcklech Se'l me‘ ploen: 
Se lieft vu Fred a Leift a Licht, 

Ann och de Leif werd dät Gleck d£len, 

Sou bal gespracht as tlescht Gericht. 
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23. 

26. 

27. 

28. 

29. 

Verglacht mam e’'w’gen Himmelsli®wen, 

Wät as all Gleck vun deser Welt ? 

Wät as hir Scheinhet, wät hir Eier, 

Wät sen hir Freden ann hirt Geld ? 

. Se sen all nÄisscht: dat muss erkennen 

De Mensch, sos a e me! wei blann; 

A glecklech, dass e mat dem Näscht do 

Den Himmel séeh verschäfe kann! 

. An dengem Göscht "muss & Gedanken, 

Wats och wells mächen, u®we sto’n: 

Dass Hell ann Himmel e'weg dauern, 

Wei Christus ann seng Kirech so’n. 

En eiwegt Leiden, eiweg Fr&den: 
D’äs d’Menschelo®ss no dem Gericht. 

Fir wi® kann denken a ka fillen, 

Hun dei puer Wirder d’schwe’’rst Gewicht. 

Ech richten duerno mei ganzt Liewen, 

Ech fanne méch dobei recht gut ; 

Ann ir ech dorun &ppes änn’ren, 

Gin &ch vum Hierz mei waremt Blut. 

Wät &ch vu ganzem Hierze glöwen, 

Hu®s du als Kand vu mir gele’rt: 
Wei Schu®d wär et, wann dei gut Leier 

Zu schlechte Grondsätz geif gekeiert ! 

Du®riwer hun &ch oft geschriwen ; 

A gider Stonn mein Hierz drun denkt, 
Wel all onst Gleck, hei ann nom Stierwen, 

Mam Chreschtesenn zesu®menhänkt. 

.O wät e Gléck! Ech ka mer soen, 

Dass éch a mengem alen Dag 
Mat dir ’wei seileg werd betru®chten 
Vun alle Sächen d’wigtegst Säch. 

Vu menge b&eschte Menschefröden 

As t’ Leift zu dir, ınei Pier, de! eischt ; 

A soll der Lejft hir löscht Stonn schloen, 

Hu®t d’Welt dann eppes, dät méch treischt ? 

. Et get e Mettel — ann d’äs d’enzegt — 

Dass s’och am Dotd net krit en Enn: 

Wa mir se léen ann dem Li®wen, 

Ann och am Dotd, a Gottes Hänn. 
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33. Eng Seil, dei an dem Leif heiniden, 

No Gottes Wellen enzeg strieft, 
De! get zu Gott, ann a Gott sälwer 

Mat allem, wät se gier hät, lieft. 

34. O gleckleceht Li®wen, wo" k& Leiden, 

A wo“ kèng Seifzer a keng Trein! 
Den Herrgott alles as an allem, 

Ann alles as ganz gut a schein ! 

Enn. 

Thiofrids Leben des heiligen Willibrord 
aus dem Yateinifhen überfekt. 

(Fortiegung.) 

XXL. 

Der unter dem Volke allgemein verbreitete Ruf von jo zahlreichen 

und glänzenden Qugenderweifen bewog Karl, des jchon erwähnten Pip— 

pin Sohn, den wegen feiner Siege gefeierten Derzog von Auftrafien, 

an Willibrord die dringendfte Bitte zu richten, feinen Sohn Pippin im 

Lebensbrunnen der Taufe von der Makel der Erbfünde rein zu waichen. 

Der Heilige willfahrte dem ehrenvollen und frommen Wunjche des 

Fürſten und spendete dem Kinde das Saframent der Wiedergeburt. 

Nach Vollendung der heiligen Handlung verkündete Willibrord, benegt 

vom Tau des Tröfters, des hl. Geiftes, mit prophetiichem Munde das 

Lob des erhabenen Sproifen. „Diejes Kind", ſprach er, „das heute durd) 

„die Gnade des ewigen, unendlichen Geiftes in Chriſtus wiedergeboren 

„worden, wird der höchſte Ruhm und die vollendete Zierde feiner Eltern 

„ſein und wird alle fränkijchen Fürſten, die vor ihn zur höchjten Würde 

„erhoben wurden, an Größe weit überragen." 

Niemals hat eine Weisjagung jelbit des Propheten Iſaias ſich als wah: 

rer eriwiejen, wie das beftätigt wird ſowohl durch die zuverläffigiten Zeugniſſe 

der Gejchichte und der Jahrbücher al8 durd die Gewähr von Berichten, 

welche in der ‚Wahrheit Wort‘ volltommen glaubwürdig find. Während 

Bippin vom Großvater den Namen, !) vom Vater die Würde und bie 

Tapferfeit erbte, erhielt er wegen der häufigen Schläge, mit denen er 

1) Pippin, mit dem Beinamen der Kurze, wurde geboren 714 oder 715. Sein 

Bater war Karl Martell (7 741), Sohn Pippins von Heriftall (F 714); letsterer war der 

Sohn Begga’s, der Tochter Pippins von Yanden (F 639), und des Anfegis, deſſen 

Bater der h. Arnuli war. 



den Feind zermalmte, den Beinamen Tudites, das heißt Zermalmer 

oder Hämmerer. ’) Eine erftaunliche Begabung für Kriegführung, eine 

hervorragende Befähigung zum Herrſchen und eine wunderbare Gewandt: 
heit des Wortes bei Beratungen und Verhandlungen zeichneten ihn aus. 

Daher wurde ihm die Ehre zu teil, daß er der erfte Fürſt aus jenem 

erlauchten Gejchlechte war, der zur Würde des fränfiichen Königs er- 

hoben wurde. Der damalige Franfenfönig Ehilderich Hatte nämlich eine 

grenzenlofe Trägheit und Unthätigfeit bewiejen, welches Lafter mit den 

Herricherpflichten ganz und gar unvereinbar ift und im Widerjprud) 

jteht. Deshalb wurde er auf den Ausipruch und die apojtoliiche Autori- 

tät des Papſtes Zacharias hin, deſſen Name und Berdienfte an den 

Herren und Heiland ?) erinnern, vom Throne geftürzt und genötigt, den 

Königsmantel mit dem Mönchskleid und den königlichen Kopfſchmuck, 

das Diadem, mit der Mönchstonjur zu vertaufhen, und an feine Stelle 

wurde Pippin erwählt, gejalbt und auf den Thron des fränkifchen Rei: 

ches erhoben.) Zreffend kaun man auf ihn jene Worte anwenden, 

welche eine weife Matrone +) einſt über David geſprochen, als diefer zum 

Könige nad) dem Herzen Gottes (1. Kön. 13.14) auserwählt worden 

war: „Sein Leben ift verwahret worden wie in dem Bündlein der Le— 
bendigen bei dem Herrn, und die Seele jeiner Feinde ift herumgedreht 

worden wie in der Haft und dem Kreiſel einer Schleuder“ (1. Kön. 

25.26). 

Mir liegt es fern zu wiederholen, was andere vor mir im einer 

geiftreicheren und anjchaulicheren Darftellung jchon berichtet haben, ?) wie 

er nämlich unter riefigen Anftrengungen ®) und mit heldenmütiger See: 

1) Es ift unerflärlich, wie Thiofrid den Beinamen „Hämmerer“, den Karl Mar- 

tel trägt, deffen Sohne Pippin dem Jüngeren beilegen kann. — Zudites ift abzuleiten 

vom latein. tundo, fchlagen, zermalmen. 

2) Beim Propheten Zacharias 3. 8 wird der Meſſias als oriens, Aufgang 

verfündigt ; mit deinfelben Worte preift auch Zaharias, der Bater des h. Johannes, 

den lommenden Heiland (Lue. 1.78). 

8) Nach Beratung und Zuftimmung aller Franken ging eine fränkiſche Gefandt- 

ihaft 751 nad; Rom, um dem Papfte Zacharias die Frage vorzulegen, ob es recht fei, 

daß diejenigen noch fernerhin König genannt werden follten, welche die königliche Ge— 

walt nicht mehr ausübten, Der Papft antwortete, es ſei beffer, daß derjenige, welcher 

die Macht ausübe, auch König genannt werde. Daraufhin wurde Childerich III., der 

letste Merwingerfönig, entthront, und Pippin beftieg den Thron 751, Er wurde von 

Bonifatius gefalbt und darauf zu Soiffons im Oftober oder November 751 gekrönt. 

Die feierliche Salbung durch den Papft geſchah am 28. Juli 754 zu St. Denis. 

4) Abigail, rau des Nabal zu Karmel. 
5) Abt Regino von Prüm in feiner Chronik, ſowie die größeren und Fleineren 

Lorfcher Annalen. 

6) Pippin überfchritt mit einem Heere die Alpen durch den Monteenispaß bis 

zum befeftigten Ausgang des Thalcs von Sufa, wo die Grenze des Longobardenrei: 

ches war. Hier fchlugen die Franlen unter Anrufung des b. Petrus mit grengenlofem 

342 



2 M 

lengröße ') den Aiftulf, König der Longobarden, befiegte, darauf ihn zu 

Pavia einſchloß und ihn zwang, vierzig Geifeln zu ftellen; wie er ihn 

dann durch das cidliche Verjprechen band, alle Befigungen und Ge: 

rechtſame des hl. Apoftelfürften Petrus, die er gewaltſam an fich geriffen 

hatte, zurüdzugeben ; wie er dann fpäter?) denjelben König, da diejer mein: 

eidig geworden und fich gegen die VBertragsbedingungen aufgelcehnt hatte, 

ein zweites Mal in Pavia einfchloß und ihm nötigte, Navenna mit der 

Pentapolis und dem ganzen Erarchate herauszugeben ; wie er endlich 

durd; die Hand jeines Bevollmächtigten der heiligen römischen Kirche 

und dem Bapfte Stephan die ausgelieferten Städte übergab. 

Wozu foll es ferner nügen, im Vorbeigehen kurz zu erwähnen, 

Ungeftünm den Sturmangriff der Longobarden zurüd, die von der lombardifchen Tief 
ebene her vordrangen. Aiftulf floh und erreichte nur mit Wenigen wehrlos feine 

Hauptftadt Pavia, wo er, von Pippin eingefchloffen, fi) ergeben mußte. Er bat um 

Frieden, der ihm auf Vermittelung des Papftes bin von Pippin gewährt wurde. Das 

war das Ergebnis der Schlaht bei Suſa 754 (Olsner, Jahrb. unter Pippin, 201). 

1) Als Pippin die Hälfte des fchwierigen Gebirgsmariches zurüdgelegt hatte, 

Ichicte er auf den Wunfch des Papftes Stephan II., der fih im Gefolge Pippins be- 

fand, Gefandte mit Friedensanträgen an Aiftulf, worauf diefer mit Drohungen und 

Beleidigungen gegen den Papft, Pippin und alle Franken antwortete. Nach dem Siege 

bei Sufa umd der Einnahme von Pavin ließ Pippin dem wehrlofen Gegner Thron 

und Leben und begnügte fich, „milde wie er war“, fagt Fredegars Ehronif, mit dem 

Verſprechen Aiftulfs, alle gegen den apoftolifchen Stuhl begangenen Rechtsverlegungen 

durch vollften Erſatz wieder gut zu machen (Olsner, 202). Ohne weitere Garantien 

bes Friedens fehrte er ſofort in fein Reich zurüd. Der Papſt felbft machte ihm über 

feine zu weit gehende Güte wohlbegründete Borftellungen. 

2) Pippin unternahm 756 den zweiten italienifchen Feldzug gegen Aiftulf, 

welcher nicht nur dem h. Petrus feine Handbreit Landes herausgab, jondern den 

Bapft, die römische Kirche, ſelbſt die fränkischen Gefandten mit Hohn behandelte, end« 

lich fogar FFeindfeligfeiten gegen römifches Gebiet beging und Rom förmlich einfchlof. 

Wicderholt gelangten Hülferufe des Papftes und der Hömer zu Pippin, der fid endlich 

zum Sriege entichloß, ein zweites Mal den Gebirgswall der Alpen durch den Pak des 

Montcenis überftieg und zur Belagerung von Pavia fchritt (Auguft 756), wohin 

Aiftulf ſich unterdeffen zurüdgezogen hatte. Der Yongobardenfönig unterwarf fi und 

mußte die im vorigen Frieden verfprochenen Ortfchaften, nämlich Ravenna mit zwan— 

sig Ortſchaften (Bentapolis) des Exarchats an die Bevollmächtigten Pippins ausliefern, 

durch welche fie dem bi. Stuhle übergeben wurden. Diesmal traf Pippin wirffamere 

BVorkehrung für Ausführung der Bedingungen. Er ftellte über den Empfang ber 

Städte und ihre Übertragung an die römische Kirche eine Schenfnngsurtunde aus, 
welche Abt Fulrad von St. Denis mit den Schlüffeln der ausgelieferten Städte auf 

dem Grabe Petri niederlegte, inden er damit die Städte dem Apoftel Petrus und deifen 

Nachiolgern zu ewigen Beſitz übergab (Ölsner, 268). — Aiftulf felbft hatte durch die- 

fen Krieg, der ald Empörung betrachtet werden konnte, Reich und Yeben verwirkt. Die 

Erhaltung beider verdankte er nur der Fürbitte fränfifcher Großen. Die Chronif Fre— 

degars hebt ſchon nach dem erften Kriege hervor: „Aus Mitleid fchenkte ihm Pippin 

Leben und Krone“. 
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wie Pippin den Waifar ’), jenen mächtigen Herzog von Aquitanien 

gänzlich befiegte und deſſen Leben ein Ende bereitete; wie er das Sad): 

jenvolf, welches ‚harten Nadens und unbändigen Herzens“ (Ezech. 2.4) 

war, beftegte und auf einige Zeit zur Ruhe bradte?), außerdem ihm 

einen jährlich zu entridhtenden Tribut von 300 Pferden auferlegte ? 

Auf Pippins Größe paßt ganz vorzüglich das chrenvolle Zeugnis, 

das der Geſchichtſchreiber Trogus PBompejus (Justin, 15.16) Wlerander 

dem Großen ausjtellt: „Nie traf er mit einem Feinde zufammen, den 

er nicht befiegt, nie belagerte er eine Stadt, die er nicht erobert, nie 

rüdte er gegen ein Volk, auf deſſen Naden er nicht jeinen Fuß gelegt 

hätte." 

Und wenn uns auch diefe reiche, glänzende Redefülle bei der Der: 

vorhebung jeiner Ruhmesanſprüche ermangeln jollte, jo würde doch zum 

Xobe jeiner Größe die Thatjache allein jchon mehr als genügen, daß er 

den Anfang machte zur Übertragung der römischen Kaiferwürde auf 
Gallien 3), daß er, ‚indem der Herr eine Leuchte bereiten wollte feinem 

1) Die Unterwerfung Aquitaniens unter das fräntifche Scepter wird als die ber: 

vorragendfte That Pippins angefchen. Aquitanien umfaßte das Gebiet zwifchen Yoire 

und den Pyrenäen. Die Hauptftadt und der feftefte Plat war Bourges ; andere Städte 

waren Clermont, Poitiers, Limoges, Saintes, Angoulöme, Perigueur. Die Bevölkerung 

war noch romaniſch, während nördlich von der Loire die fränkifche Nationalität über: 

wog. Durch den neunjährigen Krieg (760--768), den Pippin um Aauitanien führte 

und ber die letzten Fahre feiner Regierung erfüllte, wurde die Zukunft des Landes 

dauernd begründet. Neunmal überfchritt Pippin die Poire, entfchloffen, den Kampf bis 

zur Vernichtung des Feindes fortzuführen. Das Ende des Krieges fällt zufammen mit 

dem Tode beider Gegner, Die Enticheidungsfchlacht, die einzige des ganzen Krieges, 

fand ftatt bei Iſſoudun, in der Nähe von Limoges, im Jahre 765. Der Herzog Waifar 

entfam mit nur wenigen Getreuen, Der angebotene Friede wurde ihm nicht gewährt, 

und er fchweifte nun umftät umber, um der Berfolgung zu entgehen, bis er in dem 

Wäldern von Perigord, wo er einen Verſteck gefucht Hatte, am 2. Juni 768, durch 

Mörderhand ftarb, „ut asserunt cousilio regis factum, wie behauptet wird, auf 

Beranlaffung Pippins“, fügt Fredegars Chronik hinzu. Dan ſprach alfo damals davon, 

Pippin babe den Mordanſchlag begünftigt. Ob es wahr ift, muß dabingeftellt bleiben 

(Ölsner, 412). Unter Thiofrid jcheint das Gerücht, das der fränkiſche Chronift mit: 

teilt, als thatfächlich begründet anzunehmen, Jedenfalls traf der Tobdesftreih den un- 

ruhigen Fürften in einem Augenblide, wo fchon alles, die Unabhängigkeit feines Lau— 

des, für die er tritt, verloren war, und er nnr mehr fein nadtes Yeben zu retten 

hatte. Pippin felbft ftarb am 24. September desfelben Jahres, im 54. Jahre, zu St. 

Denis. 
2) Pippin zog dreimal, 745, 753 und 758 gegen die heidnifchen Sachſen, welche 

feit dem 8. Jahrhundert ihr Gebiet bis an den Rhein ausgedehnt hatten. Der Mangel 

einer nutürlichen Grenze gegen die Franlen und die Frieſen bin begünftigte Diele 

Streitigfeiten. 
3) Tiofrid fpielt vermutlid an den Titel „PBatricius der Römer“ an, welchen 

Papfı Stephan II. am 28. Juli 754 im Klofter St. Denis zu Paris an Pippin und 

deffen zwei Söhne übertrug. In diefem Patriciat lag der Begriff der Herrichaft (im- 

perium), deffen Inhalt und Tragweite zu erörtern hier nicht dev Plag ift. Die Kirche 
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Geſalbten“ (Ps. 131.17), Karl den Großen zeugte, deſſen Ruhm jo 

groß it, daß die Macht feines Anfchens bis an das Weltineer reicht 

und nur die Sterne des Himmels dem Ruf feines Namens eine 

Scranfe jegen ; der, wie wenn er erft kürzlich gelebt hätte, bis zum 

heutigen Tage über den ganzen Erdfreis hin von aller Mund gefeiert 

wird und endlid den von Kailer Auguftus zuerit angenoinmenen Zitel 

„Kaiſerliche Majeſtät“ ſich beizulegen verdiente und deu Erben jeines 

Thrones und jeiner Würde hinterließ. 

So iſt num zweifellos die Wahrheit jener Prophezeiung Willibrords 

als vollgültig betätigt worden : der Vater legte den Grund zur Sailer: 

würde, der Sohn vollendete den Ruhm des ganzen Werkes, und aus jo 

edler ‚Wurzel, aus jo erlauchtem Sproſſe ging ein dichter und erhabe: 

ner Wald’ (Virg. Georg. 2.17) von Königen und Kaiſern hervor big 

zum fiegreichen und gnädigen Kaiſer Heinrich IV., unter deſſen Regie— 

rung wir Gegenwärtiges jchreiben. Denn durdy die wirklich nachweisba— 

ven BVBerzweigungen des Stammbaumes hindurd führt die Ahnenreihe !) 

in langer, ununterbrochener Folge bis zu Ludwig *), der einit als König 

den Thron von Frankreich zierte, dem Water des Königs Lothar und 

des Derzogs Karl’), deffen Tochter +) Conrad, Herzog von Burgund, 

heiratete, aus welcher Ehe die Grofinutter 5) des cerlauchten Kaiſers 

Heinrich III., nämlid die Mutter der Kaiſerin Gifela 8) jeligen Anden: 

fens hervorging. 

Jener heilige Mann, Bertrauter der geheimen inneren Ratſchlüſſe 

Gottes, ‚erfannte nämlich den Sinn des Herrn“ (Röm. 1.34), weil ‚er 

ihm anhing und deshalb ein Geift init ihm war‘ (1. Cor. 6.17); aus 

betradjtete anfangs die chriftlich gewordenen Kaiſer als ihre von Gott beftimmten Be- 

ſchützer. Als aber das weftrömifche Reich unterging und das altrömiiche SKaifertum, 

das im übrigen dem Schisma und der Häreſie verfallen war, nur mehr dem Namen 

nad) zu Rom anertannt war, mandten ſich die Päpfte an die Beherrſcher des Frantens 

ſtammes. Der erite, der num die Würde des Schußheren über Nom uud die Kirche 

übernahm, war Pippin. Geſchah die Ausübung diefes imperium Komanorum, wie 

Tbiofrid in libereinftimmung mit Fredegar Chron. e. 69. ſich ausdrüdt, zuerft auch 
nur in ftellvertretender Weiſe für den oftröm. Kaiſer, fo war die Würde doch immerbin 

die erfte Etappe auf dem Wege zum erneuerten abendländifchen Kaiſertum GRirchenlex. 

Art. Patriciat), das unter Pippins Sohn, Karl d. Sr, zur vollendeten Wirklichkeit 

lommen follte. In diefem Sinne fügt Thiofrid kurz nachher hinzu: „Der Bater legte 

die Grundlage zum Kaifertume, den Ruhm des ganzen Werkes vollendete der Sohn“. 

1) 1. Karl d. Gr., 2. Yudwig d. Fromme, 3. Karl der able, 4. Yubwig 11., 

der Stammler, 5. Karl der Einfältige, 6. Yudwig IV. d’Outremer. 

2) Yudwig IV., d’Outremer 7 94. 

3) Karl, Herzog von Niederlothringen 7 994. 

4) Mathilde, heiratete Konrad, König von Burgund. 

5) Gerberga, Gemahlin Hermanns II., Herzogs von Schwaben. 

6) Giſela, Gemahlin Konrads II. das Saliers, deifen Sohn Heinrich III., Bater 

Heinrichs IV. war. 
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der Nähe und aus der Ferne (Isai. 30.27; 2. Kön. 7.19) vom Geifte 

Gottes berührt, hatte er über den fürftlichen Sproffen, der durch das 

Bad der Wiedergeburt fein Sohn geworden, eine wahre Prophezeiung 
geiprochen, jowohl über den Sohn jelbft als über die Größe, welche 

durd ihn der edlen Nachkommenſchaft desjelben zu teil werden follte. 

Aber nicht blos bei der Vorherfagung des künftigen Glanzes jenes 

erlauchten Stammes, jondern auch in Bezug auf fein Grab, wo er 

ruhen ſollte bis zum Ende der Zeiten, hat er nicht durch Worte, fon: 

dern durch die That bewiefen, daß er den Geift der Weisfagung in 

Fülle beſaß. In der Diözeſe Trier hatte er ſich eine Auhejtätte erbaut 

und mit reichen Sütereinfünften und einem koftbaren Ausftattungsichmud 

umkränzt. Da wurde er um feine Stiftung beſorgt; denn einerjeits jah 

er voraus die vielerlei Beläftigungen von feiten der Nachbarſchaft "), 

die unanfhörlihen Anſprüche der Biſchöfe von Trier auf Herbergefreiheit 

und Leiltungen jeder Art, endlich das übermütige Treiben derjenigen ?), 

die da ‚Bölfteren legen unter den Ellenbogen jener‘ (Ezech. 13.18) ; 

andrerſeits konnte er ahnen, daß die an fein eigenes Bistum grenzen: 

den nördlichen Wbteigüter 3) wegen der weiten örtlichen Entfernung 

ichwerer Seeräubergefahr *) ausgejegt wären und nur auf jeltene oder 

vielmehr gar Feine Hülfe zu rechnen hätten. Daher wollte er feine Ed): 

ternacher Stiftung weder dem benachbarten Zrierer Biſchofsſitze noch 

jeinem eigenen Utrechter Bistum im zeitlichen Dingen unterftellt wiffen, 

Jondern übergab fie durd) gültige Verfügung, durch teftamentlich nieder- 

geschriebene Verwilligung ein für allemal unter das Recht und den 

Schnutz der Könige und Kaiſer, wie dieje ſich nad) gejegmäßigem echte 

der Neihe nad) einander folgen würden. 

XXIII. 

Es kam die Zeit, wo der vollkommene, heilige Dann fühlte, daß er 

wegen jeines vorgerüdten Alters, das ja ein bejonderes Geſchenk Gottes 

ifi, doc) für die hohe Würde der kirchlichen Leitung nicht mehr aus: 

reiche ; zudem wußte er durch den ihm innewohnenden hl. Geift voraus, 

daß er die Rennbahn des zeitlichen Lebens durchlaufen, und daß des 

Zieles Ende für ihm nicht mehr ferne jei. In Übereinftimmung mit dem 

1) Der weltlichen Fürften und Großen, die in der Eifel, an der Mofel und am 

Rhein ihre Sitse hatten. Thiofrid fpielt mit diefen Worten fowie in der nadjfolgenden 

Zufammenftellung auf die Bedrüdungen an, die er fpäter im Kap. 33 berichtet. 

2) Anspielung auf die Wirren des Inveſtiturſtreites und die Streitichriiten, die zu 

Thiofrids Zeit in Trier erichienen. 

3) Die ansgedeynten Schenkungen, die der Abtei Echternach an ben Ufern der 

Maas und Scelde gemacht worden waren. 

4) Anfpielung an die Normannen und die Grafen von Holland, von denen im 

Kap. 33 ebenfalls Rede fein wird. 
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Rate feiner Bertrauten bejchloß er daher, den mit jeglicher Tugend» 

gabe ausgeftatteten Mönd, damals Minfrid genannt, heute wegen jei- 

nes Wohlthuns mit dem Beinamen Bonifacius bezeichnet !), der währeud 

eines Zeitlanfes von dreischn Jahren ?) fein umermüdlicher Delfer und 

Mitarbeiter im Dienfte der Berfündigung der Heilsbotſchaft gewejen, 

an feine Stelle zum Amte des Biichofs beftimmen zu laffen und zu 

ordinieren, um dann jelbjt, frei und von jo jchwerer Bürde entlaftet, 

ganz und ungeteilt ſich zu verjegen ‚und auszuftreden‘ (Phil. 3.13) 

nach der ftillen Übung der Betrachtung göttlicher Dinge. 

Er läßt ihn aljo zu ſich rufen und empfängt ihn mit der Liebe des 

Baterherzens. Zuerſt beklagt er, daß die Schwäche jeines hinfälligen 

Alters ihm in der Obforge für die vom Herrn ihm andertraute Herde 

ſehr Hinderlich je, bis er ihm endlich die geheimen Gedanten jeines 

1) Sein kirchlicher Name war Bonifatius, offenbar von bonum fatnm (glüd- 

liches Geſchick, ähnlich Eutyches) abzuleiten ; die Zeitgenoffen aber fheinen den Namen 

vielmehr von bonum fari {gut reden) hergeleitet zu haben; Thiofrid erflärt das Wort 

aus bonum facere (wohl tun). Wie Winfrid zu diefem Namen fam, ift nicht ficher. 

Der Mainzer Priefter Willibald, welcher kurz nach dem Tode des h. Bonifatius auf 

Grund der Berichte von Schülern des Heiligen die Yebensbefchreibung des h. Bonifa- 

tins verfaßt bat, bezeugt im cap. 5, Bonifatius babe noch im Jahre 717 den Namen 

Winfrid geführt, und cap. 6 fagt er, Winfrid babe den Namen Bonifatius bei feiner Bis 

fhofsweihe zu Rom 722 erhalten. Thiofrid fcheint in diefer ganzen Erzählung, von 

der bei Altuin fi) fein Wort findet, dem Willibald gefolgt zu fein, teilweiſe deffen 

Ausdrüde entlehnt zu haben. — Der Brief, den Gregor II. am 15. Mai 719 an 

den Heiligen fehrieb, enthält fchon den Namen Bonifatius. Seit feiner Biſchofsweihe 

behielt Bonifatius diefen Namen als den einzigen bei. 

2) Die Angabe, daß Bonifatius 13 Fahre in Friesland gepredigt habe, ift irrig. 

Thiofrid wird fie aus der vita S. Gregorii, des Abtes des Utrechter Martinsklofters, 

der nad) Willibrords Tode die Utrechter Diözefe leitete, geichöpft haben. Liudger, der 

Berfafjer diefer vita, jagt nämlid dort cap. 2: „Bonifatius post tredeeim annos 

in Fresonia peractae peregrinationis* (M. G. SS. XV. 1. p. 67). Der Irrtum 
Lindgers, dev doc Willibald gelefen hatte, ift unerklärlich. Willibald berichtet (cap. 5, 

n. 16, ed. Nürnberger), Bonifatius habe drei Fahre an der Seite Willibrords in 

Friesland gearbeitet, was die Chronik Theodorichs von Echternach wörtlich wiederholt. 

Doch ift mit Beſtimmheit anzunehmen, daß die Wirkfamfeit des h. Bonifatius in 

Friesland und fein Verkehr mit Willibrord fich nicht auf diefe drei Jahre beichränft. 

Indes kann fie erft mit dem Sabre 716 beginnnen, wo Bonifatius zum erſten Male 

nad Fricsland fam, und damals dauerte fein Aufenthalt dafelbit nur furze Zeit, etwa 

Spätfommer bis Spätherbit : aestatis autumnique aliquantalum tempus. (Willibald 

v. Bonif. e. 4, n. 12). — Willibald fagt cap. 8, Bonifatius fei quadragesimo po 

regrinationis anno revoluto gejtorben. Segen wir auch den Tod des Heiligen auf 

754 an, wie Ölsner «8 tbut, fo ergäbe fi, mach Abzug der 40 oder 41 Jahre Mif- 

fionstbätigfeit, das Jahr 713 als früheftes Datum feiner eriten Yandung zu Dorftet. 

— Es bleibt noch zu bemerken, daß gerade in der Zeit von 714 bis 719, vom Tode 

Bippins des Mittleren bis zum Tode Radbods, Willibrord felbit Friesland verlafien 

hatte und die gemeinfame Thätigfeit der beiden Miſſionare in die Jahre 719 -722 

fällt. 
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Innern deutlich offenbart, ſich zu Bitten herabläßt, Bonifatius möge 

jeinem ermattenden Alter zu Hülfe kommen wie ein Sohn jeinem Vater, 

der bald den Weg zu den Vätern gehe; noch im der Friſche feiner 

Brobethätigfeit ſchon ein Beiſpiel für reife, möge er in der Oberlei- 

tung an jeine Stelle treten und das Schifflein feiner Kirche, das zwi: 

ichen den Gefahren der Scylla und Charybdis fchwanfe, als Fundiger 

und erfahrener Steuermann lenfen und in den Hafen führen. 

Doh Bonifatius, ‚fürchtend die Laft, für die er den Mut und tie 

Kraft nicht beige‘ (Hor. ep. 1.17.39), widerjegt ſich nad Kräften, 

weigert ſich hartnädig, bittet demütigit, man möge dod) davon abftehen, 

ihn, der nicht einmal einen Kahn im See zu lenken veritehe, zu nötigen, 

als unerfahrener Steuermann die Führung eines mit foftbarer Fracht 

belafteten Schiffes zu übernehmen und ſich damit den tojenden Wellen 

des jtürmilchen Ozeans zu überlaffen. Da er das fünfzigfte Altersjahr 

noch nicht erreicht habe '), jo jei er gemäß gejeglicher Einrichtung umd 

den kirchlichen Beſtimmungen feineswegs geeignet für die Obhut über 

die Geräte de8 Haufes des Herrn. Much habe er vom apoftolifchen 

Stuhle die Sendung eines Legaten erhalten mit dem Auftrage, in 

Deutichland den Samen des Lebens zu ftreuen. Zwar habe er bisher, 

angezogen und zurüdgehalten dur den Ruf und die eigene Erfahrung 

von der großen Heiligkeit des ?Friefenapoftels, ich feiner Leitung aus 

eigenem Antriebe und mit innigiter Bereitwilligfeit unterworfen ohne 

Wiſſen und Zuftimmung des Papftes, deſſen Gefandtichaft er vertrete ; 

er unterſtehe jich aber nicht, weiter zu den Höhen jo erhabener Würde 

hinanzufteigen, ohne den Papſt zu befragen und ohne feinen urknndlichen 

Befehl. 2) So jtritten beide, wie einſt Paulus und Barnabas, freund: 

ichaftlih und vernünftig; jo gingen fie auch auseinander. Die göttliche 

Vorjehung aber fügte es doch, daß die Nachfolge in der Utrechter Bi- 

ſchofswürde in der Weile, wie der Bater fie geordnet und gleichjam 

überliefert hatte, auf den Sohn überging. ®) 

(Forti. folgt.) 

1) Bonifatius lehnt alfo 722 das Bifchofsamt ab, da ernod nicht 50 Fahre alt 

fei. Daraus ergibt ſich blos, daß Bonif. nicht vor 672 geboren wurde. Sein Geburts- 

iahr wird zwiſchen 672 und 675 anzufegen fein. 

2) Dem ganzen Wortlante nad) dem Berichte Willibald cap. 5, n. 17 entnom— 

men, Nur kürzt Thiofrid den rhetoriſch gefünjtelten Text feiner Quelle bedeutend ab. 

— Die Unterredung fand ſtatt 722. 

3) Was Thiofrid mit diefen Worten meint, ift fchwer zu ermitteln. Da in dem 

VBorhergehenden das Berhältmis zwiſchen Willibrowd und Bonifatius als das des Ba- 

ters zum Sohne bingeftellt wurde, muß man ſich zunächſt ivagen, ob Bonifatius im 

Sinne Thiofrids als Nachfolger Willibrords auf dem Utrechter Bifchofsfige anzufehen 

fei, was thatfächlich mit der Sefchichte im Widerſpruch ftände; denn wir wiſſen aus 

einem Briefe des hl. Bonifatius an den Papſt Stephan (ep. 107), daß erft Karlmann 
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Notes biographiques 
sur des Jösuites nös dans l’ancien Luxembourg ou ayant fait 

partie des collöges de Luxembourg et de Marche 

(1627—1165) 

par 

JuLrs VANNERUS, 
Attach® aux Archives de l'Etxt A Mons. 

— ü— — 

Il existe au dépot des Archives de l'Etat A Mons, parmi les 
documen s relatifs aux Jesuites de Tournai, deux volumineuses 

liasses, intitul&es „Lettres d’annonee de la mort des peres et des 

freres de la compagnie“. Ayant pareouru cette collection, qui 
s’etend de 1625 à 1765, dans llespoir d’y rencontrer les litterae 
eirculares de quelques uns de nos Jesuites luxembourgeois d’autre- 
fois, je ne fus pas degu dans mon attente: j'y trouvai les lettres 
de faire part du déecès de nombreux Jesnites originaires du Lu- 
xembourg ou morts dans notre pays, soit A Luxembourg, soit A 

Marche, parmi lesquelles je signalerai en tout premier lieu celles 
de Hubert, de Guillaume !) et d’Alexandre Wiltheim. 

den Bonifatius beauftragte, für den durd Willibrords Tod (+ 739) erledigten Utrech— 

ter Sit einen neuen Biſchof aufzuftellen und zu ordiniren, was diefer auch that: 

„Carlomannus ecommendavit mihi sedem illam ad constituendum et ordinan- 

dum episcopum ; quod et feei*. Da aber Harlmanı erft 741 mii Pippin an die 

Regierung kam, fo fann die Neubelegung früheftens 741, alſo zwei Jahre nach Willi- 

brords Tode, geſchehen fein. 

Die einzige Spur von eirem Utrechter Bistum des Bonifatius findet fid) in 

einem gefälfchten Jmmunitätsdiplom Pippins für Utrecht. In diefer nur abfchriftlich 

vorhandenen Urkunde, deren ältefte Abfchrift ein dem 11. Jahrh. angehöriger Coder 

des brit. Muſeums zu London bietet, heißt es von Bonifatius, auf deffen Bitten die 

Urkunde ausgeftellt worden fein foll: „Apostolieus vir et in Christo pater Bont- 

facius urbis Trajectensis episcopus eleimentine regni nostri suggessit..* Die 
Fälſchung gehört fpäteren Zeiten an, in denen man bohen Wert darauf legte, den 

friefifchen Bifchofsfatalog mit dem Namen des Heiligen zu ſchmücken (Ölsner, 54). 

Thiofrid fcheint genaue Kenntnis von den Utrechter Urkunden gehabt zu haben. — Es 

ift auffallend, daß auch Yiudger im der v. Gregorii cap. 10 (M. G. SS. XV. 1. 

p- 75) dasfelbe wiederholt: (Willibrordo) suecessit Bonifatius. 
In einem anderen Sinne fönnte die Angabe Thiofrids auf Wahrheit Anſpruch 

machen. Bonifatius fagt nämlich in dem fchon angeführten Brief an den Papft, Willi» 

brord babe ſich im feinem bohen Alter einen Chorbiſchof beigefellt, und es iſt wahr- 

fcheinlich, daß Bonifatius diefen felben Mann auch zum Biſchof von Utrecht wählte. 

1) Reınarquons & ce propos que le R. P. H. Goffinet a dejä publie les 

„Litterae eireulares de morte P. Wilhelmi Wiltheim* dans le tome XXX 

(VIII, 1875) des Publieations de la Seetion historique de l’Institut G.-D. de 

Luxembourg. 
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Ces missives manuserites, redigees de la m&me fagon A peu 

pres toutes, donnent le plus souvent les „etats de service“ du 
pere ct du frere deeede, en les faisant suivre de son éloge; 

elles nous foarnissent done des renseignements interessants que 

nous irions vainement chercher ailleurs. C’est ce qui m’a engage 

à en publier iei les passages les plus importants !), 
J’ai «galement releve, au eours du depouillement, les noms 

de ceux qui ont sign& les lettres envoydes de Luxembourg et de 

Marche, puisqu’ils nous aident à connaitre la liste de ceux qui 

ont dirige ces colleges ?), et j'y ai ajoute differentes donnedes sur 

des Jesuites dont le nom, a défaut d’autres renseignements, indique 
une origine luxembourgeoise. 

ADAMI, Jean, de Luxembourg, Pere, mort A Namur le 

3 oct. 1759. — „Natus erat Luxemburgi 13a jan. 1700. Humanioribus 

litteris et philosophiae studuit ibidem annis 7. Societatem ingressus est Tor- 

naei 30 Tbris 1718 ubi vota simplieia emisit Ima &bris 1720. Humaniora re- 
petiit Insulis anno uno, eademque docuit Luxembourgi anno uno, Dusaei 

tribus, Betuniae et Dionanti annis singulis. Auditä theologiä scholastieä Lu- 

xemburgi annis duobus eum dimidio, euravit valetadinem annis 5. Direxit 
sodalitatem opifieum annis 10. Missus est ad novieiatum, ubi admonitor fuit, 

praefeetus spiritus et sanitatis decennio. Demum hie obiit eadem munia a 

288 jan. 1759. Fuit Luxemburgi capellanus castrensis in legione Leideshein 

annis eireiter 2. Vota eoadjutoris spiritualis emisit Luxemburgi 2da febr. 

1732... Cum esset Tornaei, semper quidem mirabilis visa est caritas nullis 
laboribus fatigata, iis tamen temporibus quibus vulnerati in agro Fontenaco 
milites, in Divi Martini eoenobium colleeti, eorporis animaeque subsidiis in- 

digerent, ita laboravit ut illum Xaverianae earitatis ardorem in eo revixisse 

dixisses.“ 

ALEFF, Jean, de Luxembourg, magister, mort de fitvre 

maligne & Douai le 11 juillet 1709, a 11 h. du soir. — „Natus 
erat Luxemburgi mense nov. 1680. Soeietateın ingressus Tornaeci 1698, 

1) Il &tait, en effet, inutile de donner ces lettres in extenso, vu l’ana- 

logie de redaetion que l’on retrouve dans la plupart d’entre elles, surtout 

dans la partie ot l’on parle des qualitös du defant. D’ailleurs, pour qu'on 
puisse se rendre eompte de la fagon dont elles &taient redigees aux diffe- 

ronten öpoques, je publie en entier, outre celles des P&res Hubert et Alexandre 
Wiltheim (1665 et 1684), les lettres du Pre Anselme Weydert (1739) et du 

Frere Adam Weydert (1727). 
2) Voiei, ä ce propos, quel ötait le cachet qu’employait le recteur de 

Luxembourg: de 1635 à 1665 les lettres portent au dos un ceachet plaque, 

ovale, reprösentant les lettres IH S surmontdes de lacroix, au dessous des- 

quelles on voit trois elous, avec les pointes, convergentes, dirigées vers le 

bas; autour, une eouronne flamboyante, et, plus en dehors, la lögende 

* RECTOR: COLL : SOC : IESV: LVXEMB. 
En 1758, le eachet est rond, plus grand, avec les mämes nttributs et la 

legende * RECT: COLL: LVXEMB: SOCIET : IESV. 
9 
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29, Tbris, Peraeto tyroceinio humaniora repetiit Insulis, qnae et tradidit Lu- 

xemburgi annis 2, Valencenis et Duaei annis singulis, Montibus annis pari- 

ter 2, hie duos pene theologiae scholastieae annos exegit“. 

a TORNACO, Anor£, Pere, mort le 18 sept. 1660 a 2 h. 

du matin, & Luxembourg, oü un refroidissement l’avait obligé de 

s’arröter, alors qu’il retourn: it a Liege apres un voyage. 
AUXBREBIS, Anrtore, de Givet, Frere, mort a Luxembourg 

le 31 juillet 1637. — „Natus erat anno 1598. Soeietatem ingressus 1622. 

Coadjutor formatus 1633. Sutoris officio, quamdiu inter nos vixit, fere fune- 
tus est insigni diligentiä et charitate . . . .“ 

BARBIER, GnisLam, Pere, ne à St-Hilaire pres d’Aire le 12 

janvier 1695, mort à Liege le 1" mai 1763. — „Marchiae poesim et 
rhetoricam tradidit annum unum, ubi dixit in templo nostro ad populum, in- 
de artes easdem Nivellis docebat eum anno currente missus Luxemburgum 

logieam tradidit . . . . Deinde Luxemburgi reetor, tum Duaei, iteram Lu- 

xeınburgi, quo tempore Romam missus est ad congregationem generalem 

18am, unde redux Duaei praefuit altioribus studiis trienniam. . . .* Il signe 

à Luxembourg le 17 nov. 1746, A Douai les 12 mars et 25 nov. 1752 et à 

Liege le 29 mars 1762. 

BETTEL, NıcoLas, de Luxembourg, Pöre, mort dans cette 

ville le 27 fevrier 1761, d’une suflfocation produite par un cea- 

tarrhe. — „Natus erat Luxemburgi 28 aug. 1707. Societatem ingressus 

Tornaei 28 sept. 1725, ubi peracto tyrocinio et ewmissis votis simplieibus 24 
sept. 1727, humaniora retractavit Insulis mensibus sex, quae variis in loeis 

ante et post sacerdotium tradidit annis 8; hie theologiam scholasticam audi- 

vit annis 4; Armenteriae probatus anno integro, Valencenis, scholis praefeetus, 

dixit ad moniales anno uno et ibidem 4 vota nuncupavit 2 feb. 1741; Duaei 

philosophiam tradidit sexcennio, sodalitatis eivium et philosophorum director 

annis singulis; hie sacram seripturam interpretatus est annis 4, sodalitatis 

B. V. in c@los assumptae et philosophiae praefeetas. Expletis oeto eontinen- 
ter annis tradendä theologiä scholasticä, casuum et aliorum studiorum egit 

praefeetum anno eum dimidio*, 

BOURNON, Jacauss, de Luxembourg, frere, magister, mort 
dans cette ville le 17 fevr. 1683 A midi. — „Natus erat Luxemburgi 

anno 1601 13 aprilis. Ingressus societatem Tornaei 6% martii, Docuit Luxem- 

burgi figuras annis 2, grammaticam uno, syntaxin 2; Montes missus, theo- 

logiam moralem ob eapitis infirmitateın vix eoptum eursum abrumpere coac- 

tus est. Remissus Luxemburgi socius fuit misionarii 3 annis, ac reliqua 
deinceps vita huie eollegio non inutilem navavit operam, Ad extremum usque 

morbum legit super mensam ad annos facile 50 et eo amplius .... Nun- 

quam non paratus fuit jam portarium jam aedituum, jam trielinii structorem 

agere, manumque omni hora accommodare ubi superiores judiearent oeeu- 

pandum . . . .* Note ajoutee: „Non fuit notatum in epistola quo anno in- 
gressus sit sociotatem : putatur tamen ingressum esse anno aectatis 200, aut 

cireiter*, 

BROQUART, Jacques, de Thionville, Pöre, mort A Luxem- 

bourg le 14 avril 1660 au soir. — „Agebat annum aetatis 73um, ab 
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ingressu in societatem 52am, Docuit humanioras Dionanti et Luxemburgi, 

ubi et scholarum prasfoetus, procurator, minister vieibus diversis fuit et 
postremo praefeetus spiritus. Emieuit in eo eonstans somper virius et zelus 

promovendae gloriae Dei, quem eum in aliis rebus testatus est, tum vero 

maxime in suseitando sacello suburbano B. Virginis Consolatrieis afllietorum, 

e0 suecessu ut jam eultus illo B. Virginis sub memorato titulo longs lateque 

sit diffusus*, Voir sa biographie dans Neyen, Biogr. Luxemb., I, 104. 

BROSIUS, Pıeree, signe A Namur le 4 janvier 1745. Neyen 

dans la biographie d’un autre Jösuite da möme nom, le eélebre 

Henri-Ignace Brosius, eite Pierre Brosius comme direetenr du 

seminaire de Luxembourg (I, 104, et III, p. V. 

BUSIN, Husert, Pere, ne a Maismil St-Blaise, pays de Na- 

mur, le 14 mars 1697, mort A Luxembourg le 20 oet. 1758. 
p»» . . .. Duaei philosophin praelseta annis 6, seriptura sacra luxemburgi 
annis 3, et totidem funetus muniis praefeeti philosophorum et direetoris so- 

dalitatis superioris theologiam scholastieam tradidit novennio. Deinde eolle- 

gium Dionantense rexit quadriennio, hoe vero a 14a junii 1755“. 

I signe a Luxembourg le 5 fevr. 1757. 
CARLIER, Anrıex, ne a Montigny en Hainaut le 25 füvr. 

1685, mort a Luxembourg le ler döe, 1760. — „Ingressus est tyroeinium 
Tornaei 29 feb. 1704. Post 11 eireiter menses ınissus est Luxemburgum, ubi 

vota simplieia emisit 1 martii 1706, a quo tempore in hane usque horam 

sartorem egit et euratorem lineae supelleetilis ae hospitum. Eädem in urbe 

eoudjutor temporalis formatus 15 augusti 171%. 

COESMANS, Joseru, Frere, né a Dinant le 16 mars 1711, 

mort A Luxembourg le 8 mai 1763. Il était venu de Maubeuge 

dans cette derniere ville pour s’oceuper des malades et du ré— 

fectoire. 

COLLE, Heset, de Nassogne, Püre, mort de vieillesse à 

Douai le 22 juillet 1763, vers midi. — „Natns erat Nassonine 15a julii 
1688, Humanioribus litteris operam dedit Teodii, philosophia» Luxemburgi, 

utrobiqne apud nostros. Soeietatem ingressus Tornaei 29 sept. 1710 abso- 

luto tyroeinio emissisque simplieibus votis, ameweniores litteras per annos 8 

doeuit variis in loeis ante et post theologiam quam audiit partim Flonine, 

partim Parisiis. Probatus Armenteriae 3 mensium spatio, per annos aliquot 

missionarium egit, deinde 24 annorum spatio variis in urbibus concionatus 

est. Deinde rexit eollegiaum Luxemburgense, tum Duacense ; Romam interen 

bis deputatus est, toti posten provineiae praepositus est. Hie 4° anno colle- 

gium regebat. Quatuor vota professus est Tornaei in novitiata 2 feb. 1725*. 

Signe ä Luxembourg le 19 nov. 1752, a Douai du 24 mai 

1755 au 17 fevr. 1762. 
CORNEROUT, Gasrarn, de Luxembourg, Pöre, mort à Va- 

leneiennes le 25 mars 1729 à 8°/, h. du soir. — „Natus erat Lu- 
xemburgi anno 1659, societatem ingressus Tornaci 29 Tbris 1678; ibidem, 

peracto tyroeinio, simplieia vota emisit, repetitis humanioribus et philoso- 
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phiä, inferiores classes annis 5 partim Naimurci, partim Luxemburgi et Tor- 

naei docuit; inde Duacum missus ad theologiam, eujus per 4 annos absoluto 

eursu, poesim Ariae tradidit anno uno; peracto deinde 3% probationis anno 

Armenteriae, Valencenas venit, ubi per 3 annos subsequentes docuit, anno 

uno gramaticam, altero poesim, 3° rethorieam, ac simul sodalitati juvenum 

praefuit; quo teınpore 4 votorum professione emissä elassium praefeeturam 

eaepit et ad Ursulinas eoneionatus est; inde profeetus ad reetoratun Dio- 

nantensem, post ad proeurationem Huum, tandem hue iterum remissus soda- 

litatem primariam eivium una cum praefectura classium rexit per 5 annos, 

et ex hoe tempore ministri ofhieio perfunetus est“. 

CUVELIER, Servaıs, de Bertonville, Pere, mort à Luxem- 
bourg le 26 dee. 1736, a 11'/, h. du soir. — „Natus erat in Ber- 
tonville, pago comitatus Salmensis, 3a Ibris anno 1661. Soeietatem ingressus 
Tornaei 188 S$bris 1682, repetitas humaniores annos 14 quä ante, quä post 

sacerdotium doewit Luxemburgi. ubi etiam post auditam Audomari theolo- 

giam moralem vota eoadjutorum spiritualium emisit 2» febr, 1693. Sodalita- 

teın eivinm annos 9, juvenum opifieum annos rexit 15, quo tempore prae- 

teren eathechesim in divi Nieolai et tribus per septimanam diebus in elassibus 

trivialibus et in his usque ad ultimam vitae periodam opeross exposuit*, 

de BENDE, GirLes, Becheensis, er agro Namurcensi, frère, 

mort a Tournai le 24 fevr. 1641, à läge de 39 ans. — „Societa- 

tis, in quä erat formatus coadjutor temporalis, 19um inchoabat annum ; toto 

tempore quo in soeietate, vixit Namurei, et hie per sesqui-annum eulinae 

ministeriis sedulam et egregiam navavit operam. . . .. “ II pourrait appar- 

tenir & la famille luxembourgeoise de Bande. 

de CASSAL, PıerRE, de Grandhan, Pere, mort d’apoplexie 

a Dinant le 11 aoüt 1764, Aa 31, h. du soir. — „Natus erat in Grand 

Han, agro Luxemburgensi, 4 dee. 1712. Soeietateın ingressus est Tornaci 4 

martii 1730, vota scholastieorum emisit Insulis 5 martii 1732, ubi humanio- 

ribus litteris repetitis anno uno, easdem docuit Namurei per quinquennium. 
Duaei auditä thoologiä scholastieä, Armenteriae probatus est anno integro; 

unde Nainureum missus, ibi quatuor vota professus est 1746. Tum Duacum 

reversus, philosophinın per 8 annos docuit, ibique ministrum egit. Montibus 
postoa theologiam moralem tradidit par 19 menses; exinde Huy rector, prae- 

feetus templi, director primae sodalitatis fuit; tum Namurei praefeetus en- 
suum anno uno, Dionantense demum collegium regebat a 5 oct. 1761... ... 

Pavimentum marmoreum, odeum duoque panitentiae tribunalia Marchiae in 

templo nostro eonficienda suis impensis curavit*“. — Il signe & Dinant le 

26 janvier 1762 et en juillet 1762. 

de FLORBECQ, Jean-Barriste, signe a Luxembourg les 17 

avril et 18 sept. 1660. 

DEJARDIN, Louis, signe a Luxembourg les 21 et 28 oct. 

1758. 

de la NEUFORGE, GuitLaume, Frere, „magister“, mort & 

Luxembourg le 21 juin 1636. — „Agebat aetatis annum %m, initae 

societatis 6m: in qua post reperita philosophiae et humanitatis studia, docue- 

rat anno superiore grammaticae scholam tertiaın, hie autem docuerat primam*, 
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de MARCHE, Louss, signe à Huy le 15 mai 1671 et le 10 
sept. 1673, et à Dinant les 9 janvier et 1er fevrier 1659. 

de NEFVE, Jeax-Henrı, Pre, dit le Pere des Soldats, mort 

à Luxembourg le 1° oct. 1643, au milieu de la nuit. — „In agro 
Bastoniensi natus anno 1597, societatem ingressus 1620, coadjutor formatus 

1633°. Humaniores litteras docuit annos 6, tres scholastieae theologie operam 

dedit, munera procuratoris, ministri, studiorum praefvcti, sodalitatis eivium di- 

recetoris adıninistravit, in singulis gerendis omnino accuratus. Morbum qui fuit 

febris, contraxit ex assiduo et diuturno labore exercendae charitatis ..... * 

Signe comme vice-reeteur A Luxembourg le 6 juin 1636. 

DERENBACH, Cnartes, de Derenbach, Pere, mort & Lu- 

xembourg le 21 janvier 1763. — „Morbus fuit epiphora, eui accedens 

febris violenta optimum patrem octavo quam decubuerat die, elusä omni 

medieorum arte, e vivis sustulit. Natus erat in Derenbach, vieo Luxembur- 

gensi, die 29 maji 1699. Societatem ingressus Tornaci 28 Tbris 1718. Peracto 

tyroeinio vota simplicia emisit Luxemburgi 29 7bris 1720 et ibidem huma- 

niora tradidit annos 5, Leodii annum unum et Valencenis unum. Tum auditä 

quadrienniam Luxemburgi theologiä Ariane tradidit syntaxim menses 7; et 

Armenteriae 3 eireiter menses iterum probatus, reversus est Luxemburgum 

ubi 4 vota professus est 2do febr. 1734. Missionarium egit ibidem ab anno 

1732 usque ad initium anni 1743; a missione vocatus ad cathedram ceoneiona- 

tor fuit teutoniens in 8. Nicolai usque ad ultimum morbam. Multos interea 
annos simul in templo nostro, quoties teutonice dieendum erat, dixit*“. 

Il est eit“ dans l’article que Neyen a consaere & son parent Jean- 
Charles Derenbach, prötre et bienfaiteur des pauvres (III, 102). 

de ROY, Fraxgoıs, de Marche, mort & Dinant le 17 juin 

1646, & 6 h, du soir. — „... Vivere desiit ... frater Mr Franeiseus 

de Roy, Marchiensis, anno aetatis 27°, initae in Germaniä societatis 5°; tiro- 

einium posuit Viennae Austriae, ea moderatorum approbatione ut magni apud 

e03 nominis et expeetationis esset“. 

des HAYES, Jacauss, Pere, ne dans le Limbourg le 17 mai 

1615, mort A Luxembourg le 8 avril 1682, a 1 h. du matin. — 
n ++ . Praefuit iisdem studiis (humanioribus) Athi, Luxemburgi, Aquisgrani 

aliquot annis. Vota 4 professus est Luxemburgi anno 1655 23 nov.; ibidem 

eoncionatns est variis vieibus per annos 12, tum in parochiali templo, tum 

in nostro, meditationibus traditis uträque subinde linguä maximo semper et 

ubique successu ; ibidem confessarius externorum, visitator rarcerum et ca- 

techista per aliquot annos ; biennio etiam praefeetus spiritus, Missionarius 

in Bohemiä fuit 3 annis, Hamburgi item 3 annis et ultra; 3 item Hafniae 

in Daniä; in ducatu Megapolitano mrnsibus eireiter 8. Neomagi Caesareorum 

legatorum eonfessarius et concionator fuit annis 2, anno uno sodalitatem 

direxit Aqnisgrani. Hue reversus pracfeetus fuit spiritus, direetor sodalitatis 

litteratorum, eatechista, confessarius templi, adımonitor et praefectus theolo- 

giae moralis“. 

DESRUELLES, Bersarvp, Pere, mort A Luxembourg le 4 

mai 1765. — Ne a Matagne, pays de Liege, le 22 dee. 1709; 
apprit à Luxembourg pendant 4 ans la theologie scholastique ; 
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revint plus tard y terminer sa carriere: „per quadriennium Seriptu- 
ram Sacram interpretatus est et sodalitatem rexit et scholasticamn sexto jam 

anno theologiam tradebat“. 

de TORRES, Axrotxe; signe a Luxembourg le 14 avril 
1627. 

DEVALENSART, Tu£opore; signe A Dinant le 5 decembre 
1765. 

de VIRON, Jean, Pöre, ne à Haversin dans le Condroz en 

1606, mort ä Lille le 11 nov. 1676, apres avoir, entre autres, di- 

rige le college de Luxembourg, à plusieurs reprises, pendant six 

ans. Signe a Luxembourg les 2 oct. 1643, 13 oet. 1644 et 2 janv. 
1655. 

de WAHA, Gui.Lause, signe & Mons le 31 dee. 1664 et le 
2 dee. 1667; à Luxembourg, le 22 nov. 1668, et à Cambrai le 

18 oct. 1678 et le 15 oet. 1680. 

Voir sa biographie dans Neyen, Biogr. Luxemb., II, 224. 

De WALLERS, Jean, signe A Liege le 6 fevrier 1733 et ä 
Luxembourg le 27 dee. 1756. 

d’HERLOY, Ornox, de Salm, frere, mort à Luxembourg le 

8 aoüt 1639. — „Ex hac vita deeessit ,..... Otto d’Herloy, Salmensis, 
aetatis anno 60, ingressns in societatem 39, a suscepto gradu 25. Multos cum 

annos ob varias corporis infirmitates nullum offieium constanter excereuit, 

nisi quod foras prodeuntes eomitabatur, magna nostrorum et externorum 

aedificatione“. — On pourrait aussi lire „d’Herlog“ ; une note ajou- 
töe au dos de la lettre donne: „Otto d’Herleeq*. 

du CYGNE, Marrın, Pere, ne & St-Omer, y décédé le 29 

mars 1669 à l’äge de 50 ans. — „. . . Direxit sodalitatem Luxemburgi 

annos 12, rhetorieis etiam professor, Jieipulis ita earus ut arcana sua, atque 

adeo totius vitae exhomologeses fidentissime magnaque animi pace apud eum 

solum deponerent. Ita de eligendo vitae statu dieebat, ut quam plurimi ecele- 

siasticum amplexi sint: certe quingentos ipse apud Luxemburgenses numeraret“. 

Cf. sa biographie dans Neyen (II, 302, et III, p. VIII); cet au- 

teur essaie en vain de prouver que notre Jösuite &tait originaire 

de Bastogne. 

DUGAUQUIER, Jean Barriste, Fröre, ne a Rumegies pres 

St-Amand, territoire de Valenciennes, le 14 mars 1546, mort à 

Luxembourg le 29 mai 1724, apres avoir été atteint de paralysie 

pendant 4 ans. — „Tandem hue ınissus, janitorem egit, trielinii atque 

ignis statis temporibus construendi euram habuit annis 26*, 

du MESNIL, Jacques, Luxembourgeois, Fr@re, mort a Va- 

lenciennes le 23 mars 1638 a 8'/, h. du soir. — „Agebat annum 
aetatis 34, initae soeietatis 14; in quä varia obiit adjutorum temporalium 

munin .... A semestri Malbodio huc venerat*“. 



ESTIENNE, Frangoıs, de Limerl&, Pere, mort de fievre ma- 

ligne à Dinant en juillet 1762. — „Natus erat in Limerlöe, agro Lu 

xemburgensi 23 martii 1722; societatem ingressus Tornaeci 27 7bris 1745, ubi 

votis simplieibus emissis Duaci anno uno, Namurei 5 humaniores litteras 
tradidit, deinde Montibus praefeetus convietorum fuit anno uno, inde missus 

Luxemburgum audivit theologiam scholastieam quadriennio, tum Marchiae 

litteras humaniores iterum docuit et simul scholarum praefeetus fuit anno uno. 

Armenteriae probatus 6 menses reliquo anni tempore eadem munia obivit 

Namurei. Post hoe Marchiae, ubi professorum albo adseriptus est 2dä febr. 

1761 et hie ministrum et divini verbi praeconem egit*, 

Die NRöntgen:Strahlen. 
Eragifh-komifhes Schanfpiel in 3 Akten 

von M. Mich. HOSTERT, Pfarrer in Steispelt. 

(Fortjegung). 

U. Akt, 

Erfter Aufzug. 

(Schauplay wie im vorigen Alt. Wirt abftäubend). 

Wirt. Der arme Mann! weld fürdterliche Nacht 

Hat er nicht zugebracht! Sein Stönen, Äüchzen 
Bertrieben mir den Schlaf. Ich bin zu gut, 

Sefangne zu bewadjen. Wär’ er fort, 

Auf freiem Fuß, mir wäre es ſchon recht. (Sieht 
auf die Uhr). 

Es ift ſchon jpät am Morgen, Alles ruhig. 

Der Schlummer hält die Gäſte wohl umfangen, 

Erguidend fie nad) düſtern Traumgebilden. 

Muß doc; für's Frühſtück jorgen. — Hör’ id) recht? 

Es kommen Gäfte. 

Jude Meyer. Guten Morgen; Wirtichaft ! 

Wirt. Was muß ich jehen ? Waret früh jchon aus? 

Und hab’ es nicht gemerkt ? 

Meyer. Mir leicht erflärlich ! 
BVeriteht es Schlecht, Gefangne zu bewachen. 

Der Bauer Kong, der jchlief ja neben mir. 

Nur eine Wand trennt beide Schlafgemäder. 

Ich hörte feinen Jammer, feine Klagen ; 
Mich freute diefe nächtliche Mufik. 



Dod auch erriet ich jeinen Plan, zu fliehen. 

Schon frühe öffnet’ ich ihm Flur und Treppe, 

Und richtig ging der Bauer in die Falle: 

Er eilte fort, und ich ihm nad); doch ich, 

Ich war zu fteif, ich kam zu jpät, er ift 

Entwiſcht, jonft hätte ich ihm eingelodht. 
Wirt. Wie graujan das: Der Dann ift doch unschuldig 

Und leidet viel ob jeines Sohnes Streich. 

Meyer. Mir ganz erflärlich. Das beweift nod) nicht, 

Daß ich den Alten mit dem flüggen Jungen 

Soll fliegen laffen, mir zum herben Schaden: 
Herr Wirt, wir denfen nicht wie Ehriftenmenjchen. 

Bei uns gilt immer : Zahn um Zahn ; nicht wahr ? 
Und „Aug’ um Aug'“. Seht ift das fein Recht ? 

Wirt. Ein graufig Redt, doch menjchlich iſt es nicht. 

Meyer. Ein graufig Recht, doch chriftlich ift es nicht, 

Wollt Ihr wohl jagen ? Chriſtlich ift es doch: 

Wie mander Eurer Leute gäbe nicht 

Ein Auge gegen jeines Bruders Auge ? 

Wirt. Iſt leider wahr, doch chriftlich ift es nicht. 

Meyer. Iſt's hriftlich nicht, dann jüdiich wohl gemeint ; 

Ich bleib’ bei meinem alten Juden-Recht. 

Ich darf doch Frühſtück haben ? Lieber chriftlid; : 

Ein Scinfenjchnittchen mit was Brot dabei. 

Wirt. Ihr effet Schinken ? Ihr? 
Meyer. Und warum nicht ? 
Wirt. Und wenn ins Jenſeits einft Ihr reifen müßt, 

Was jagt Jehova dann von der Geichichte ? 

Meyer. Den Dagen laß ich flug im Beftibül, 

Und magenfrei werd’ ich erfunden werden. 

Wirt (bringt das Berlangte, indeß flommen Emil, Erneft, fpäter Paul, 

Jude ißt umd lieft ein Beitungsblatt). 

Emil (laut). Herr Wirt. Wir figen hier erwartungsvoll. 

(leife). ft diefer Mann da nicht der Jude Micyer ? 
Wirt Sa wohl. 
Emil. Und diefer Menſch ißt Schweinefleifch ? 

Wirt. Iſt fein Geſchmack und jeine eigne Sache. 

Ernejt. Wer jeines Glaubens Satzung kühn veradıtet, 

Iſt fähig auch zu jedem Schurfenftreiche. 

Bellagenswert ijt jeder, der im ſolche 

Verruchte Judenhände fällt. — So Paul! 

Da kommſt Du recht. Was joll ich dir beftellen ? 
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Paul (au). Nur eine Pfeffermünze, oder menthe, 

Wie der Franzoſe diefe Minze nennt. 
Wir müffen aber eilen, liebe Freunde, 

Noch zwei der Stunden, und die Würfel fallen. 

Emil. Daft nichts vom Refultat vernommen ? 

Paul. Nein. 

Vielmehr nur ſoviel als, daß Arthur Kontz 

Allein noch mündlich wird geprüfet werden. 

Jude (ür fih). Darauf dann nehme ich ihn ins Verhör, 

Und wenn er nicht gejchwitt, jo wird er jchwigen 

Und triefen wie ein naffer Pudelhund. 

Paul (teife). Was brummt der Yude da? Hat er mit Arthur 
Etwa Geſchäfte? Armer Junge dann! 

Emil. Laß ihn nur brummen. 

Jude. Sieben, acht, ja neun 
Prozentcheu könnt ich da gewinnen. 

Wirt. Wie? 

Ihr werdet nie doc neun Prozente fordern ? 

Jude. Und warum nicht? Wenn ich fie haben kann ? 

Ihr mahnet mich wohl wieder an Jehova. 

Dann ſeht: Ich fchreibe auf die Tafel 9. 

Jehova jchaut und nimmt die 9 für 6. 

Und ſechs Prozentchen find erlaubt, Herr Wirt. 

Baul. Wir breden auf. Wir wollen fort von bier. 

Dod) wie gejagt, wir werden heute Abend 

Ja alle bei den Röntgen-Strahlen jein. 
Emil. Berfteht jid). 

Erneſt. Freue mich ſchon jetzt darauf. (Primaner ab). 

Jude. Die Herrchen ſprachen von den Nöntgenftrahlen. 

Iſt das fein neuer Schwindel ? 

Wirt. Kteineswegs ! 

Nah Proben, denen ſelbſt ich beigewohnt, 

Scheint mir die Sache richtig, wunderbar 
Zugleih: Man ſchaut ja durd die Wand hindurch) 

Jude. Und jelbit ins Kofferfort. 

Wirt. Gar ins Gewiffen. 
Jude. Hab nichts zu fürchten ; denn ein echter Jüd 

Hat fein Gewiſſen; merkt Euch das, Herr Wirt. 

Nun lebet wohl: ich geh’ an mein Gejchäft. (bp). 

Wirt. Gewiffenlojer Jude! Dein Gejchäft 

Iſt Wampir-Gier und Judas-Schacherwerk! 

(Borbang fällt). 



Zweiter Aufzug. 

(Schauplag: Großer Saal; im Hintergrund erhöhte Bühne in Halb: 

freisform. Links und rechts je eine Thüre, in der Mitte ein Tifch; 

im Bordergrund einige Sitbänfe. Auf der Bühne tritt auf:) 

Arthur. Noch Niemand hier ? Bin ich denn jchlecht berichtet? 
Halb acht war mir die Stunde angegeben. 

Nun, große Leute laffen auf fich warten. — 

Ich weiß nicht — Ruhe kann ich nicht erzwingen. 

Der Yude zwar mir jcheint noch nichts bis jegt 

Bemerft zu haben; andernfalls er längft 
Mir auf den Ferſen wäre. ft vielleicht 

Auf falfcher Spur ; das füme mir gelegen. 

Ich hab für alle Fälle meinen Schaf (zeigt auf die Bruft) 

Hier eingemäht : den Schag trägt man am Herzen, 
Mo Niemand, ſelbſt die neuen Nöntgenftrahlen 

Ihn je entdeden werden. — Horch. Was kommt? 

Pedell (ordnet Stühle im Halbtreis). 

Arthur. Ich merke wohl: ich kam zu frühe, es ijt 

Kein Menſch noch Hier; wie lange geht's noch zu? 

Pedell. Noch eine gute halbe Stunde. Seht, 

Das Haus ift ja noch leer. 
(Set eine dreifarbige Laterne, Kontave-Spiegel ꝛc. x. auf den Tiſch). 

Arthur. Wozu denn das? 

Pedell. Das weiß ich nicht. Das wird Herr Albert lehren. 

(Arthur befchaut die Sachen geringihägig und geht adhfelzudend ab. 

Herr Albert fommt mit einer Mappe und einer kurzen Röhre unter'm 

Arm umd beginnt feinen Tiſch zu ordnen. Bald fommt det Rektor, mit 

einem Poliziften im Gefpräd). 

Rektor. Das wäre recht fatal und ärgerlid). 

Ein foldher Streid von einem unjrer Schüler ! 

hr habt den Arthur im Verdacht ? 

Bolizift. Nun ja! 

Die ſchwerſten Gründe fprechen gegen ihn: 

Weil er des Juden Meyer Schuldner ift, 
Und nad des Juden FFortjein, er allein, 

Nur er, an deſſen Zimmer ift gewejen. 

Rektor. Viel Freude hat der Menſch mir nie gemacht; 

Doc ſolchen Schurken ſucht' ich nicht in ihm. 

Und wenn er ins Gefängnis muß, was dann ? 

So bringt das unjerm Hauſe große Schande. 

Dies Haus ſoll ſolche faule Früchte ziehen ? 

Es fojtet meinen Ruhm! es macht mich frank! 
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Poliziſt. Wenn er geftändig wäre, feine Schuld 

Belännte und mit dem Juden wollte 

Die Sache juchen gütlich abzumachen, 
Wär’ von Gefängnis feine Rede weiter. 

Albert. Verzeiht, Herr Rektor, wenn ich ungejchidt, 

Vielleicht zu frei, in Euer Fach mid) mijche. 

Aus dem, was ich vernahm, weiß ich fo viel, 

Daß der Primaner Arthur einen Diebftahl 

Verbracht joll haben. Ihr, Herr Poliziſt, 

Ihr werdet doch jchon eine Hausdurdjuchung 

Bei dem Berflagten vorgenommen haben ? 

Polizift. Nun ja, fchon heute Morgen, in der Zeit 

Der Prüfungsftunden, mit Verlaub der Wirtin, 
Wo Arthur einlogirt; wir fanden nichts. 

Albert. Dann trägt den Raub er ſicher noch bei fidh. 

Poliziſt. Wahricheinlich, wenn er nicht ihn ſchon verausgabt. 

Albert. Herr Rektor ; darf ich mit dem Boliziften 
Allein nur einige Worte jpredhen ? 

Rektor. Gerne. 

Albert. Es werden die Primaner heute Abend 

Dod) alle hier erjcheinen ? 

Neftor. Müffen fommen. 

Das Nefultat der Prüfung wollte ic) 

Abfichtlih nicht verkünden bis heut’ Abend, 

Damit ja feiner fehle. 

Albert. Gut, das paßt. 
(Zum Boliziften einige Worte Teife, mit Geften, dann laut): 

‘hr werdet aljo auch nicht fehlen ; Beſſer, 

Ihr kommet in Zivil, unfenntlic nur, 

Wenn auch mit falichenm Bart. 

Volizift. Bin einverftanden (ab). 

Rektor. Ich lafie Sie nur machen. Bitte aber, 
Nur fein Skandal. 

Albert. Nur feine Furcht, Herr Rektor ! 

Was meinen Sie? Wir fünnen bald beginnen ; 

Mein Zaubertiſch ijt fertig. Ein’ge Schüler 

Bald hier, bald dort mid) unterftügen müffen. 

Nektor. Mir recht. — Ich jehe, die Aula füllt fich mehr. 

Ich laß das Zeichen geben (ab). 

Albert. Bin ih ruhig ? 
Wenn alles gut gelingt, wird Spaß es geben. 

(Man bört läuten. Ein Sänger: oder Muſilchor ftellt ſich im Hinter: 
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grund auf. Einige Studenten, dann Emil, Erneſt, Guſtav, Panl und 

Arthur nehmen auf den Bänken im Vordergrund der Bühne Platz. 

Der Herr Rektor ninmt den Borfig. Polizift in Zivil fteht in einer 
Seitenthüre.) 

(Der Chor kann eine Begrüßungsarie fpielen oder fingen). 

- Prolog. 

Paul. Sm diefen altehrwürdig heil’gen Hallen, 

Wo Kunft und Wiffen blüh'n, und Tugend wohnt, 

Verſpürt des Menjchen Geift das weile Walten 

Des Scyöpfers, der da über Allem thront. 

Der Mutter Erde dunklen Schooßes Tiefen 

Durhwühlt de8 Menjchen immer thät’ge Hand 

Und zieht hervor die Schäge, die da jchliefen. 

Bis zu des blauen Himmels weiten Höhen 
Erhebt fi, prüfend, forjchend jein Verſtand. 

Belanjcht der Allmacht mächtig hehres Wehen, 

Bemißt der fernften Sterne Wucht und Lauf. 

Unſterblich ijt jein Biel, ſein Geift, fein Weſen, 

Ein Gottesebeubild jchaut er zum Ew'gen auf. 

Am Emw’gen jelbjt lernt er das Schöne Icjen. 

Was jeit Jahrtauſend aufgejpeichert hat 

Des Menjchen kühnen Geiftes reges Streben 

An Wiffenichaft, an Kunjt und Heldenthat, 

Muß ihn zum hehren Gottesbild erheben; 

Doch darf der Stolz nicht jeinen Sinn bethören. 

Der kluge Weiſe läßt ſich noch belehren, 

Denn Bieles, Großes liegt noch da verborgen 

In des weiten Weltall’S unerforichtem Herd. 
Sid) jelbjt vergättern, wäre jid) belügen 

Und hieße überjchägen feinen Wert. 

Um Ein’ges aus dem weiten Wiffensreich 

Zu zeigen, ift bereit 

Der Meifter allfogleich, 
Wenn hr ein willig Ohr ihm leiht. (Sevt fich). 

Albert Am Schuljahrs Schluß, wo man den Flei belohnt, 

Sedacht ich auf dem Feld der Wiffenfchaft, 

Den zahlreich hier ſich eingeftellten Freunden, 

Zu gutem Ende eine Unterhaltung 

Zu bieten, die belehrt, erfreut zugleich. 

Wir dürfen das Jahrhundert, das ich endet, 

Mit Recht „Jahrhundert der Erfindung“ nennen; 

Denn wahrhaft großartig und zahlreich find 
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Die Fortichritte geworden. Dampfesfraft 
Trägt uns mit Hab und Gut in voller Eile 
Zu Land und Meer dem fernen Ziele zu. 
Der Stimme Schall, des Liedes Zaubertöne 
Hält feit der Phonograph, und auf Geheiß 

Läßt er fie treu von neuem ung erjchallen. 

Durch einen Eijenfaden unterhalt’ 

Ich mich mit meinem fernen Freund, und meine 

Gedanken jende ich in Furzer Zeit 
Selbjt um den Erdball hin und um. 

Das Licht gibt mir das Bildnis meiner Lieben 
In treuen Zügen feftgebannet wieder. 

Was Neues nod) auf dem Gebiet des Lichtes 

In Tegter Zeit entdedt ift worden, find 

Die vielbeiprochnen, dunklen Nöntgenjtrahlen. 

(Arthur thut nuruhig). 

Um deren Kraft und Dafein zu erflären, 

Muß Elektrizität und Licht und Wärme 

Beiprochen werden. Wenn id) bitten darf, 

Herr Emil, jprechen Sie zuerst vom Licht. 

Emil (aufftehend und fi) verneigend fingt die erften Zeilen :) 

„Steh’ ich in finjtrer Mitternacht, 

So einfam auf der ftillen Wacht,“ 

Und zünde eine Lampe, Kerze an, 

So wird es licht und helle um mich her; 

Das Lampenlicht, der Kerzen Ichwaches Licht, 

Bald gelb, bald grünlich, bläulich, rötlich ift, 

Je nach dem Gafe, der die Flamme nährt. 

Begreiflich ift es auch, daß jedem Lichte 
Dean eine andre Farbe geben kann, 

Wenn durch gemalte Scheiben man e8 wirft. 

(Macıt die Probe mit der Yaterne). 

Das Sonnenlicht ift weiß ; dennoch bejteht 
Ein jeder Sonnenjtrahl aus fieben Farben, 

Wie dies der jchöne Megenbogen zeigt. 

Wie jedes Tröpflein Thau uns eine Perle 

Ericheint. Ju jedem Waflertropfen bricht fid) 

Der Sonnenftrahl, zerlegt in feine Farben. 

Bon diejen Farben ift nicht eine weiß; 

Doch miſcht man fie in gleicher Zahl und Menge 

Zujammen, hat man Weiß, wie diefe Scheibe 



M 
IR * 

Schon Euch es zeigen kann, und zwar ſogleich. (Macht 
die Probe.)) 

Das Sonnenlicht und jedes Licht verbreitet 

Die uns und jedem Weſen nöt'ge Wärme. 

Darüber aber laß ich andre reden; 

Es künnt mir und Eud) zu heiß wohl werden. — 
(BVerneigt umd fett fich). 

Albert. Herr Erneft, nehmen Sie die Sache ernit, 

Und jprechen Sie mit Wärme über Wärme. 

Erneft. Der Sonne Licht und Wärme rufen Leben 

In Thier und Pflanze wach, und ohne Beides 
Iſt Alles ſtarr und tot, wie Xuzifer, 

Der in der tiefften Hölle eingefroren, 

Wie Dante fingt; wo alles Xeben jtirbt, 

Wo jedes liebeiwarme Leben tot. 

Die Wärme geht in grader Linie, wie 

Das Licht, doch auch durch dunfle feite Körper, 

Wie auch durch Glas und jelbit durch Eis und Waſſer. 

Die Wärme dehnt die Körper aus, das heißt: 

Macht deren Umfang größer, oft bedeutend: 

Ein Eimer Waſſer gibt bei ftetem Sieden, 

Bis hundert Kubikmeter Waflerdunft. — 

Die Strahlen: wie des Lichtes, jo der Wärme, 
Sid) lajien leicht zuſammenfaſſen, ſchicken, 

Auf einen Punkt durch die konkaven Spiegel. 

Um klar zu jein, will id die Probe machen : 

Der Herd auf O entiendet jeine Strahlen 

Nach diefen Linien hin, und werden 

Seworfen auf den andern Spiegel, weldjer 

Diefelben ſammelt auf das Zentrum 0’. 

Der Sonnenball gibt Wärme für die Welt, 
Der traute Herd, der warme Stubenfreund, 
Der liebe Ofen jchnüret feit das Band 

Um Eltern, Kinder, alle Hausgenoffen. 

Dod) eine neue, reihe Wärme-Quelle 

Iſt die eleftriich wunderbare Welle. 

Es jchlafen doch noch wunderjame Geilter. 

Zu jeinem Zwed ruft jie der alte Meifter. 
(Berneigt fih und nimmt feinen Platz cin). 

Arthur (teife),. ES wird faft jchwüle bier, ich möchte fort. 

. ı) (Die Scheibe mit den fteben Farben ſtrahlenförmig bemalt, wird 

fchnell um ihre Achſe gedreht). 
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Emil (teife). Das wäre dumm. Das Schönfte kommt ja erit; 

Das darfjt Du nicht verfäumen. Bis hieher 

War alles Anfang uur und Vorbereitung; 

Das Wunderbare, Schöne wird erft fommen. 

Arthur. Das Schöne, Wunderbare ift nicht hier. 

Mid; langweilt diejes lange trodne Reden 

Bon Dig’ und Licht; die find’ ich überall ; 

Selbſt in der legten, Fleinften Straßenfneipe. 

Baul. Und dann die Röntgen-Strahlen erft! Bedenk 

Dies neue Wunderwerk der Wiflenichaft ! 

Arthur. Die laſſen halt mich kühl. Iſt doch nur Schwindel 

Und neu entdedte Menfchenprellerei. 

Paul. So bleibe nur und höre, ob es Schwindel ift ; 

Dann magft Du jchreien leife, laut und hohl, 

Wie dir’S gefallen wird, 

Emil. So bleibe doch; 
Am Schluſſe wird ja aud) das Refultat 

Der Prüfung offenbart. 

Arthur. Ich bleibe wohl, 

Weil man es will; doc) ohne viel Genuß. 

Albert. Die Elektrizität, von der zu fprechen 

Wir num beginnen müffen, ift fürwahr 

Die Quelle, wie der Wärme, jo des Lichtes 

Und aud von andern Kräften, teils befannten, 

Teils unbefannten. Letztere halte ich 

Für zahlreich, groß und wunderbarer noch. 

Wie dieſe Kraft entfteht, entwickelt wird, 

Iſt heute jo befannt, daß drob zu ſprechen 

Dan mich der Mühe wohl entheben wird. 

Wie dieje Kraft gebraucht, verwendet wird, 

Auf ſehr verjchiedene Weile, ift bekannt. 

Sie gibt uns Licht und Wärme, bewegt und trägt 

Die fchwerften Laſten; leitet in die Ferne 

Des Dampfes und des Waffers Kraft. Sie heilt, 

Auch tötet fie, wenn fie der Dumme leitet. 

Dody um zum Ziel zu kommen, ſei gejagt, 

Daß jede elektrische Pille, oder, 

Wie man auc jagen fann, die Batterie, 

Zwei Pole hat: den pofitiven und 

Den negativen Vol, die gegenjeitig 

Sich anzieh'n, das will jagen : jtreben 

Sich zu vereinen. Wo jie ſich verbinden, 
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Arthur 

Entſteht ein heller Schein und ein Gekniſter, 

Wohl auch ein ſtarkes Licht und lanter Knall, 

Je nad) der fleinen oder großen Spannung 

Der angehäuften Menge in der Bille. 
Führt mar zu, beiden Enden einer Röhre, 

Die luftleer ift, je einen Bol hinein, 

Daß beide fih im Innern nähern fait, 

So fieht man an dem negativen Pol 

Ein blendend Licht, in ſchönem Strahlen-Büichel, 

Indeß ſich um den pojitiven Pol 

Ein Flammentreis entwidelt ; ähnlich faft 

Der Feuerkrone in dem Heiligen» Schein. 

ft diefe Röhre aber wenig luftleer, 

So geben beide Pole zwar ihr Licht, 

Doch nicht in ausgejprocdner, jchöner Form. 

Wenn ich nun diele leuchtend helle Nöhre 

Mit einer dunklen Hülle überziche, 
So dringt das weiße Licht zwar nicht mehr durd); 

Dod) durch die dunkle Hülle ftrömen dann 

Für uns unfichtbar, dunkle, jchwarze Strahlen ; 

Das find die vielgerühnten Röntgenftrablen. 
Ich muß geftehen: fie find wunderbar; 

Dean fieht fie nicht, jo wenig wie die Nacht ; 

Dan fühlt fie nicht, wie dies bei Wärmeftrahlen ; 

Durchdringen nicht, wie Licht, nur helle Körper, 

Sie dringen auch durd dunkle Mafjen: Holz, 

Die Muskeln unjers Körpers und jo weiter. 

(leife). Es wird mir doch zu bunt ; es nimmt fein Ende 

Mit diejen trodnen Phrajen. Mir wird jchlecht. 

Emil <teife). Mach’ doch kein Aufſeh'n; bleibe ruhig figen. 
Du ftörft ja den Profeſſor; tft nicht ſchön. 

Arthur (eiſe). Was hab’ ic) hier zu Schaffen? Nichts als gaffen, 

Albert. 

Und Gaffer jind die Menge bier. 

Ich bitte, 
Noch eine Heine Weile wollet Euch 

Gedulden, meine Herr'n, nur ein’ge Proben 

Zum Schluffe mögen mir gejtattet jein. 

Da fteht ein Schirm aus Holz, dahinter jteht, 

In g’ringem Abſtand eine Statuette. 

Dahinter tell’ ich eine weiße Platte, 

Sensible, wie fie der Franzoſe nennt; 

Empfänglic für der dunklen Strahlen Wirkung. 
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Nun laß ich durdy den hölzern Schirm die Strahlen 

Nur kurze Zeit auf jene Platte wirfen, 

Und bald kann ich den Schattenriß des Bildes 

Euch nett und deutlich auf der Platte zeigen. 

(Macht die Probe. Alles erjtaımt). 

Arthur wiicht fi) den Schweiß von der Stirne, ſchaut ängftlich um 

fih, beftändig vom Profeſſor beobachtet, halb laut :) 

Wärft Du im Pfefferland mit Deiner Kunit, 

Wär’ ic) zu Haus geblieben ! 
Emil (teife). Was genirt 

Did) denn jo jehr ? Was haft Du zu verjäumen ? 

Dir fiehft, wie Alles Aug und Ohr hier iſt. 

Du gähnft und jchwigeft auch: recht jonderbar. 

Arthur. Dur findeft überall was Sonderbares, 

Wo mir c8 ganz erflärlich ift. 

Albert. Ihr Herren, 

Noch ein’ge Proben wollet mir geftatten 

Zum Spaß und zur Belehrung. — Sie, Herr Paul, 

Sie haben da in Ihrer Weftentajche, 
Ich glaube eine Uhr, vielleicht auch Geld, 

Was weiß ich? Steden Sie nun diefe Platte 

Gefälligſt hinter jene Gegenftände. (Paul thut es). 

Ich laß darauf die Nöntgenftrahlen wirfen, 

Und bald wird Jedermann hier jehen können, 
Was ihre Taiche birgt. 

Emil (lachend). Nur feine Furdt : 
Sie dringen nicht bis ins Gewiffen ein. 

Baul. Es dürfte mein Gewiffensbild auch kaum 

Erbauend jein. 

Albert (gütlid). Warım denn gar? — Wollt 

Mir jegt die Platte zeigen. (Es geſchieht). Soll ich's jagen? 

Sie haben in der Tajche eine Uhr, 

Und eine große Münze, einen Thaler. 
Paul zeigt die Gegenitände). 

Sie, Herr Arthur, haben wohl ein Buch, 

Megifter, irgend etwas in der Taſche. 

Erlanben Sie, daß auch auf Ahnen ich 

Diejelbe Probe made. 

Arthur (uwirſch). Ich Hab nichts 

In meiner Taſche. (Auifpringend). Und hätte ich was drin, 

So hätte doc; fein Menſch fich drum zu jcheeren. 

Ich gehe fort. Schon lange wünscht ich mid) 



Se) 

Bon bier ; zu lange dauert mir das Spiel. 

(Will zur Seitenthür hinaus, der Poliziſt ichlägt den Mantel 

auf, läßt feine Uniform jehen und geht auf Arthur los). 

Sie wollen mich verhaften ? Heute nicht. (Eitt fort). 
(Der Polizift ihm ſchnell doch ſchweigend nad). 

Albert. Für mid) fein Zweifel: jein Gewiſſensbild 

Muß eine jümmerliche Frage geben. — 

Rektor. Bedaure jehr den ärgerlichen Fall, 

Der doc ein dunkles Licht auf unjer Baus, 

Somit auch auf uns jelbjt verbreiten muß. 

(Zu den Schülern :) 

Doch wollet Arthur nicht zu eilig richten. 

Vielmehr beſchwör ih Euch, daß Ihr recht bald 

Mit guten Worten ſucht in ihn zu dringen, 

Damit, wenn wirklich er gefehlt, er ftrebe, 

Den Fehler gut zu machen, jo nur fönne 

Das Unheil von ihm abgewendet werden. — 

Hier nehme Jeder jeiner Prüfung Zeugnis, 

Ich muß Euch loben, waret alle fleißig. 

Für Arthur hab’ ich nichts. — Nun bleibet brav. 

Und werdet biedre Menjchen, Euch zum Glüd, 

Den Eurigen zu Troſt und langeın Segen. 

(Mufit oder Sängerdyor begleiten den Reftor; Albert von der 

Bühne. Emil, Erneft, Guftav, Paul allein). 

Ernest. Was hat der Arthur doch verübt, daß ihm 

Der Poliziſt jo eilig folgte, jchnell, 

Als wollt’ er ihn verhaften ? 

Paul. Wird ſich zeigen. 

Vor meinem Geiſt es ſteht; ſo viel ich weiß, 

Soll an Kleptomanie er leiden. 

Emil (gedehnt). Stehlen? 

Dann wär' er wirklich an der Seele krank. 

Begreife jetzt warum der Menſch jo bange, 

So wie gejagt mir vorkam. Iſt er ſchuldig? 

Ich weiß es nicht, und will das Beſte denken. 

Paul. Wer flieht, der gibt ſich jelber jchuldig. 

Ernejt. Wir wollen juchen, Freunde, ihn zu retten. 

Nicht joll er ind Gefängnis ein. ch eile. 

Ich hole fie noch ein; ich weiß ein Mittel. (Schnell ab). 

Emil. Wir wollen Erneit helfen. Wenn auch dumm, 

Wie Arthur ift, hat er doch manches Gute ; 
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Das Gute muß die Oberhand gewinnen. 
(Alle ab. Pedell beginnt den Tiſch zu räumen). 

Vorhang fällt. 

Intermeyjo II. 

Un drei Lichter bitt' ih Dich, o Herr! 

Ohne die, die Welt mir wäre leer: 

Das Augen-Licht, 
Worin ich Deiner Allmacht Werke jchane, 

Dich preife und auf Dich vertraue ! 

Des Geiftes Licht, 
Damit Dein Ebenbild ich jei und bleibe, 
Das Gute, nicht das Böſe lieb' und treibe, 

Des Glaubens Licht, 

Womit mein Herz und Geift zu Dir fich heben, 

Nach Dir und Deinem ew’gen Lichte ftreben. 

(Schluß folgt.) 

Geſchichtlicher Rückblim 
auf die im Großherzogthum Luxemburg bisher erſchienenen 

Zeitungen und ZJeitſchriften. 

XXXVII 

Luzremburger Wort für Wahrheit und Recht. 

(Fortjegung.) 

Vom 23. März bis zum 3. Auguft 1848 erfchien, wie bereits ge: 

jagt, das „Xuremburger Wort" wöchentlich zwei Mal. Jede Nummer 

zählte vier dreifpaltige Seiten. Die Zeitung war ganz im deuticher 

Sprache gejchrieben ; von Franzöfiic fand man nur hie und da eine 

Annonce An der Spige des Blattes famen die amtlichen Anzeigen ; 

ihnen folgte der eine oder der andere Leitartikel, ſodann die Nachrichten 

aus den einzelnen Ländern, au deren Spige fich immer Deutichland be- 

fand. Auch die inländiichen (luremburgiichen) Nachrichten figurirten zu 

Anfang diefer Rubrik.) Sodann folgten die „Fremdenlifte“, %) die 

1) Dies dauerte aber nur furze Zeit (von Nr. 1—16) ; darnach folgten die in- 

ländifchen Nenigteiten, tür fi allein, von der Rubrik „Deutichland“ getrennt, ohne 

jedoch für fich allein eine ftehende Rubrik zu bilden; dann wurden fie wieder mit 

denen von Deutichland vereinigt; erfchtenen eucd wohl wieder einzeln für fich, bis 

fchließlih von Nr. 92 des Jahres 1849 an, eine eigene Rubrik „Inland“ betitelt, dafür 

gebildet wurde. 

2) D. 5. Angabe des Namens, Bornamens, Standes und Wohnortes der Frem— 

den, die im den einzelnen Gaſthöfen der Stadt Inreimburg übernacteten. 
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„durchichnittlichen Marktpreiſe“, der „Eivilftand der Stadt Yuremburg“ 

und jchlieplicy die Anzeigen (Annoncen), die aber in den erften ‘fahren 

äußerſt jpärlid) waren. Bon einem „Feuilleton“ findet ſich im ganzen 

erjten Jahrgange feine Spur. Bon Zeit zu Zeit erjchienen außer dem 

Hauptblatte auch noch „Ertrablätter* oder „Beilagen“ jo wie das Be- 

dürfnig oder die Anhäufung des wijlenswerthen Stoffes dieſes erheiichte. 

An der Spige der Wr. 24 vom 11. Juni 1848 leſen wir: „An 

die geehrten Abonnenten unjerer Zeitung. Die Derren Abonnenten 
werden gebeten, ihr Abonnement frühzeitig zu erneuern. Diejenigen, 

welche nicht ausdrüdlich (Franco) abbejtellen, werden als fortwährende 

Abonnenten betrachtet. Sobald die Abſchaffung des Stempels gejeglid) 

wird, joll der Preis der Zeitung verhältnißmäßig ermäßigt werden.“ 

Im Artikel 25 der Conjtitution vom 9. Juli 1848 war die den 

Zuremburgern jo jehr verhaßte Stempelſteuer auf die inländischen (nicht 

aber auf die ausländiichen) Zeitungen aufgehoben worden. ') Daher 

denn nur die Nrn. 1—38 einichließlid) mit dem Stempelftenercachet 

verjehen waren. — „Bon heute an erjcheint die Zeitung ohne Stempel. 

Es kann alſo von nun an eine Ermäßigung des Preijes eintreten. Da 

aber von vielen der Herren Abonnenten der Wunjc geäußert worden 

ift, die Zeitung möge lieber bei gleichbleibendem Preiſe dreimal wöchent- 

lid) ericheinen, jo haben die Unternehmer diefen Wunſch der geehrten 

Abonnenten in ermtliche Erwägung genommen, und werden, wenn der: 

jelbe fich allgemein ausſprechen joltte, die vermehrten Koften nicht jchenen, 

welche ein dreimaliges Erjcheinen der Zeitung veruriacdht. Auf jeden 

Fall bitten wir, mit der Einzahlung des zweiten Quartals nod) zu 

warten, bis dieje Frage definitiv entjchieden fein wird." ®) 

Bereits die folgende Nummer brachte uachjtehende „Ankündigung“: 

„Den Wunſche unferer meiſten Abonnenten entjprechend, laſſen wir 

unjere Zeitung von nun au Dreimal wöchentlich erjcheinen, und zwar 

Mittwochs, Freitags umd Sonntags. Der Preis bleibt wie bisher 5 Fr. 

für das Quartal 

Diefer „Anktündigung” entnehmen wir nod) folgende, für die Ge— 

ihichte des Blattes bedentjamen Worte: „Blicken wir auf die bisherige 

Wirkſamkeit unjerer Zeitung zurüd, jo fönnen wir nicht anders als 

muthig in die Zukunft Schauen. Zugleich mit der Verkündigung der 

Preßfreiheit trat fie in’S Leben. Hätte die Freiheit fie nicht geichügt, 

1) Constitution du 9 juillet 1848, Art. 25. La libert# de manifester ses 

opinions par la parole, en toutes maticres, et la 'liberte de la presse sont 

garanties, sauf la röpression des delits commis A l’oceasion de l’exereice de 

ees libertös. — La censure ne pourra jarais tre etablie. II ne peut ötre 

exige de eautionnement des &erivains, editeurs ou imprimeurs, — Le droit 

de timbre des journaux et derits ee indigenes est aboli 
2) Nr. 39 vom 3. Auguſt 1848, ‚1. 



jo würde ein Beamtendespotismus, der der Neligion und dem Rechte 

neben jich bisher fein freies Wort gegönnt hatte, fie jofort wieder un— 

terdrüdt haben. Aber die Freiheit war ihre Schügerin ; darum hat 

auch fie die Freiheit geſchützt . . . . .. Gleich bei ſeinem Erſcheinen 

bildete das „Luxemburger Wort“ einen mächtigen Einigungspunkt aller 

Gleichgeſinnten im Lande. Das „Wort“ war nicht durch höhern Ein— 

fluß empfohlen; das Unternehmen war nicht verabredet, ſondern es 

entſtand plötzlich, und fand ſogleich ſeine Anerkennung: ein Beweis, 

daß es einem tiefgefühlten Bedürfniſſe entſprach. Das, was am tiefften 

in unſerm Volke lebt, feine Neligion und feine Nationalität, hatte bis— 

her in feiner Zeitung des Landes eine entfprechende Vertretung ; darum 

fand das „LYuremburger Wort”, deffen Hauptzwed die Förderung beider 

war, fofort eine jo allgemeine Aufnahme.“ !) 

Bezüglich) des Kampfes für die Sache unjerer heiligen Religion, 

äußert fich die Medaftion wie folgt: „Den religiöfen Kampf haben wir 

nicht gejucht ; im Gegentheile, wir haben ihn vermieden, Erſt da, als 

der Handſchuh Hingeworfen war, als man unjer Deiligjtes antajtete, und 

mit frevelhafter VBerleumdung und Klage gegen die Diener der Religion?) 

auftrat, da haben wir den nothwendig gewordenen Kampf angenommen, 

und wir meinen, der Erfolg hat gezeigt, daß das „Lux. Wort“ ihn zu 

führen verftauden hat. Für die wichtigite Periode der neuen Kirchenge— 

ichichte Luremburgs ) liegen die Dokumente, deren Werth für die Zu— 

funft bleibt, in unjerer Beitung ...... “in 

Bom 6. Auguft 1848 ab erjchien jegt das „Luxemburger Wort“ 

dreimal wöchentlich, nämlid; Sonntags, Mittwochs und Freitags. Bon 

diefer Zeit an verwandte die Nedaktion auch große Sorgfalt auf das 

Schul- und Ackerbauweſen, wozu ihr bisher der nöthige Raum geman— 

gelt hatte, Auch kündigte fie diejes ihr Vorhaben an mit den Worten: 

„Außer den eigentlichen politiichen Nachrichten wird das „Luxemburger 

Wort" von nun an auch den Angelegenheiten der Schule und des Ader: 

baues eine größere Aufınerkfamfeit zuwenden können, als bisher, wo 

bei einem zweimaligen wöchentlichen Erjcheinen die Beſchränktheit des 

Naumes uns nur felten eine Beichäftigung mit diejen an ſich wichtigen 

Segenftänden erlaubte... . . In unferer Beit, wo die Bewegung des 

politijcyen Lebens bis in die Hütte des Landmannes dringt, fommt es 

außerordentlidy viel darauf an, daf; nicht durch ſchlechte veligionsfeind- 

1) Nr. 40 vom 6. Auguft 1848, ©. 1, Sp. 1. 

2) Befonders den Bifchof Yaurent und die an der Synodalverfammlung vom 

2. Mai 1848 betheiligten Delegaten des Clerus aus den einzelnen Defanaten bes 

Yandes. 

3) D. b. das Jahr 1848, 

4) Nr. 40 vom 6. Auguft 1848, S. 1, Sp. 1—2. 
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liche Zeitungen, durdy Blätter ohne Ehrenhaftigkeit und politische Gefin- 

nung die Öffentliche Moral forrumpirt und der gerade Sinn des Volkes 

verjtellt werden. Die Zeit, wo jeder Landmann fi) nur um jeinen 

Pflug zu kümmern hatte, ijt vorüber ; es ift eine andere Zeit gefommen 

und andere Bedürfniffe mit ihr. Unfere Hülfe liegt in Gott und in 

unjerer eigenen Kraft. Beſſer wird die Zeit, wenn wir nur wollen. 

Beſſere und edlere Kräfte regen ſich überall und ein hohes, ſchönes 

Ziel ift ung Har vorgezeichnet. Thue denn Jeder, was in jeinem Vermögen 

ift: Die Zukunft ift unjer, wenn wir die Gegenwart verftehen und be: 

nugen. „Wahrheit und echt” jei auch fortan unjer Wahlipruch." ') 

Mit Nr. 41 vom 9. Auguft 1848 hörte die Betheilig.ing des bis: 

herigen verantwortlichen Nedakteurs, Hrn. G. NRodenborn an dem „Lu— 

remburger Worte“ auf und finden wir in Nr. 42 bereits Hru. M. Beh- 

rens als jolchen angeben. In der diesbezüglichen Mittheitung heißt es 

aber ausdrüdlid: „Die Nedaltion der Zeitung wird ganz in demjelben 

Seite, wie bisher, fortgeführt werden.“ 

(Fortjegung folgt.) M. Blum. 

«rm 

Sur Heichichte der Jahre 1080—1682. 
Bon Jah. Grob, Piarrer in Bivingen:Berchen. 

Derzeichnis der Zehen, 
deren Inhaber dem Könige von Sranfreich gehuldigt. 

A. Im deutſchen Theile 
des Herzogtums Yuremburg und der Grafihaft Chiny. 

(Fortjegung.) 

Everlingen. — 1682. — Sebaftian von Baur, Derr von 
Everliugen für zwei Drittheil der Hohen:, Niederen- und 

Srundgerichtsbarfeit, rührend von der Markgrafſchaft Arlon, 

überreicht dem Könige von Frankreich das Gitter» und Nechte- 

Verzeichnis derjelben. ®) 

Falkenſtein. — 1863. — Nikolaus von Everlingen, Herr von 
SFalkenjtein, trägt vom Könige von Frankreich Schloß und 

Herrſchaft Falkenſtein in der Örafichaft Ehiny(!) 

zu Lehen. ?) 

1) Ibid. 
2) Original im Archiv der Rechnungskammer von Brabant, Nr. 457138, bei de 

Raadt, Sceaux armories, Bd. I, ©. 210. 

3) Original im Archiv der Rechnungskammer von Brabant, Wr. 457138, bei de 

Raadt, Scenux armories, ®d, I, ©. 440. 
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Felt. — 1681. — Bern.-Alb. von Heisgen huldigt für einen 
Theil der Herrichaft Fels; ſiehe Berg bei Colmar. 

Srifingen. — 1681. — Johann Eumeringen (er zeichnet aber 
J. de Eumeringen) Großvater von Johann-Friederich 

(Jean: Ferri) von Gardelle, Herr von Frijingen 

übergibt dem Könige von Frankreich das Güter: und Rechte— 

Verzeichnis der von Püttlingen rührenden Herrſchaft 

Friſingen.) 

Hamm an der Prüm. — 1683. — Gerard-Ergejt Freiherr 
von Horſt, Derr zu Damm, trägt vom Könige von 

Frankreich die Hohe-, Mittlere, und Niedere-Gerichtsbarfeit 

in den Dörfern Hamm, Hermesdorf und Wiers: 
dorf.®) 

Harspelt bei Lutzkampen. — 1682, 24. Januar. — Lehen der 
Viandener Trinitarier zu Darspelt; fiehe VBianden. 

Heisdorf bei Steinjel. — 1681, im Dezember. — Lehen des Herrn 
Koh. Theod. Mohr von Waldt zu Heisdorf; fiehe 

Ehriftnad). 

Heisdorf bei Bögen. — 1682, 24. Januar. — Lehen der Trini- 
tarier von Bianden zu Deisdorf, Gemeinde Bögen; ſiehe 

Vianden. 

Hellingen (Gemeinde Frifingen). — 1681. — Suſanna Feller 
erklärt vom Könige von Frankreich die Grundmeierei 

Dellingen, rührend von Nodemacern, zu Zehen zu tragen.?) 

Hermesdorf. — 1683. — Xehen des Herrn von Horft zu Hermes: 
dorf; fiehe Hamm. 

Hesperingen. — 1681. — Anna-Barbara Boſch, großjährige 
Tochter, Pfandherrin von Hesperingen, trägt vom 

Könige von Frankreich, diefe von Rodenmacher rührende 

Herrichaft zu Lehen. *) 

Holfer. — 1683. — Lehen de8 Herrn oh.» Fr. Vicomte von 
Berghes zu Holler; ſiehe Beßlingen. 

Kirff. — 1681. — Herrichaft Kirff; fiche Berg bei Nemid). 
Küngig. — 1681. — Johann Ferdinand Blanchart, Lehens— 

herr von Küngig und Fräulein Zorn tragen vom 

1) Original im Ardiv der Rechnungskammer von Brabant, Nr. 457138, bei de 

Raadt, Sceaux armories, Bd. I, ©. 430. 

2} Original im Archiv der Nechnungs.ammer von Brabant, Nr. 45713b, bei de 

Raadt, Seeaux armoriös, Bd. II, S. 114. 

3) Original im Archiv der Rehnungstammer von Brabant, Nr. 45713b, bei de 

Raadt, Sceaux armories, Bd. I, ©. 114. 

4) Original im Archiv dev Rechnungskammer von Brabant, Nr. 457131, bei de 

Raadt, Sceaux armories, ®b. I, ©. 301. 

372 >36 



„eu 

Könige von Frankreich die Herrichaft Küngig zu Lehen; fiche 

Beles. 

Lamadelaine. — 1681. — Georg von Ballonfeaur erklärt das Lehen 

von Zamadelaine, Bropjtei Yongwy, vom Könige von Frankreich 
zu tragen. !) 

1681. — Maria-Clara von Longen von Roben, Witwe 

von Franz von Mouza, Herr von Dino (nor), von „deux 

Boulins, la Neufville* u. j. w. erflärt für fi und ihre 

minderjährige Tochter, Maria-Therefia von Mouza, daß fie 

die Hälfte der Länder und Grundherrichaften von Yantadelaine 
und Dattü, rührend von der Propftei Yongwy, vom Könige 

von Frankreich zu Lehen trage. ?) 

Lajheid bei Burg Neuland. — 1681. — Lehen des Herrn von 
Lescammonffier zu Laſcheid; fiche Mont-Plainchamp. 

Yullingen. — 1682, 24. Januar. — Lehen der Trinitarier don 
Vianden zu Lullingen, fiehe VBianden. 

Lutzkampen. — 1682, 24. Januar. — Lehen der Zrinitarier von 

Vianden zu Lutzkampen; fiche Bianden. 

Merenbettenfeld. — 1681. — Herrſchaft Merenbettenfeld ; fiche 

Beles. 

Mertig (Messancey). — 1681. — Lehen des Grafen von Schönburg 
zu Mergig; ſiehe Bartringen. 

Mettendorf. — 1683. — Johann Effelen, Apotheter zu Trier, trägt 
zu Lehen vom Könige von Frankreich eine Rente, laftend auf 

dem Zehnten von Mettendorf. 3) 

Niederpallen. — 1681. — Nikolaus Eiſchen, Herr von Niederpalten, 
trägt vom Könige von Frankreich zu Lchen die Derrichaft 

Niederpallen und die Meierei Nedingen, in der Grafſchaft 

Ehiny. ®) 

Niederweis. — 1681. — Bhilipp-Chriftoph Cob von Nudingen erflärt 

vom Könige von Frankreich zu Lchen zu tragen die Herr— 

1) Original im Archiv der Rechnungskammer von Brabant, bei de Raadt, 

Seeaux amories, ®b. I, ©. 199. 

2) Original im Archiv der Rechnungkammer von Brabant, Nr. 45713b, bei de 

Raadt, Sceaux armories, ®b. II, ©. 375. 

3) Original im Archiv der Rechnungskammer von Brabant, Wr. 457136, bei de 

Raadt, Sceaux armories, Bd. I, S. 438. 

4) Original im Ardhiv der Rechnungskammer von Brabant, Nr. 457136, bei de 

Raadt, Sceanx armories, Bd. I, S. 420; de Raadt gibt folgende Beichreibung des 

Bappens dieſes Herrn von Niederpallen und Medingen, nad dem Siegel an ber be: 

treffenden Urkunde: „Une eroix, dont la traverse est posee en bande (ou un 

sautoir pos® en bande) accomgagne au 1er et de eantons, d’une 6toile, au 2* 

d'un annelet, au 3° de eing besants ou tourteaux, Ciinier une étoile.“ 
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ichaft von Niederweis, Propftei Echternach, mit den davon 

abhängenden Ortichaften: Alsdorf, Kerichenbah und Merte, 

jowie feine Häufer zu Miederweis und Bitburg nnd den 

Hof von Bordenboren. ') 

Nommern. — 1681. — Lehen des Herrn von Porgheim zu Nom: 

mern ; fiehe Colpach. 

Oberweiler. — 1682. — Mathäus Joutz, Herr von Obferweiler, 
überreicht dem Könige von Frankreich das Güter: und Rechte— 

Verzeichnis diefer Derrichaft, in der Grafſchaft Chiny. ?) 

Pintſch. — 1683. — Herrſchaft Pintſch; fiehe Enſchringen. 

Pütlingen. — 1681, 17. März. — Ludwig XIV. meldet ſeinem 
Amtmanne zu Diedenhoven, daß Philipp von Feltz, Ritter, 

Herr von Putlingen, ver der Königlichen Kammer in Metz, 
ihm den Lehens- und Hommagialeid geleiftet habe für Land 

und Herrſchaft Pütlingen.) 

Nedingen a. d. Meb. — 1682. — Johann Baptift von Baillet, 
Herr von La Tour, erflärt, als Vormund jeiner minder: 

jährigen Schweiter, vom Könige von Frankreich die Meierrj 

Nedingen, Zandmeierei Bettemburg, zu Lehen zu tragen, 

ferner einen Theil der Herrſchaft Bubingen, Meierei Remich, 

des Schlofjes, der Weiler Wies und Weyler, der Herrichaft 

Anjemburg u. ſ. w.t) 

Medingen a. d. Attert. — 1681. — Nifolas Eiſchen trägt vom 

Könige von Frankreich die Meierei Nedingen zu Zehen; fiche 

Niederpallen. 

Reuland (Burgreuland). — 1683. — Herricaft Neuland; fiche 
Beplingen. 

Neuland, bei Heffingen. — 1681, 4. November. — Lehen von Joh. 

Georg von Porghein zu Neuland ; fiche Colpach. 

Schiershof. — 1682, 24. Januar, — Lehen der Viandener Trini: 

tarier zu Sciershof ; fiehe Vianden. 

Schütburg. — 1681. — Claudius-Franz von Humin, Edelknecht, 
Herr von Schütburg und Wardin, trägt vom Könige von 

Frankreich zu Lehen Schloß und Herrſchaft Schütburg, 

1) Original im Archiv der Rechnungskammer von Brabant, Nr. 45713b, bei de 

Raadt, Sceaux armories, ®d. II, ©. 232. 

2) Original im Archiv der Rechnungskammer von Brabant, Mr. 45713e, bei de 

Randt, Sceaux armories, ®d. II, S. 160. 

3) Original im Negierungsardiv in vVuxemburg, Papiere der Familie von Weir 

nad, bei Würtb-Paquet, Chartes de la famille de Reinach, S. 740, Wr. 4112. 

4) Original im Ardiv der Hechnungsfammer von Brabant, Wr. 45713e, bei de 
Raadt, Sceaux armories, ®d. II, 5. 194. 



Propftei Diekirch und Herrihaft Wardin, Propftei Baftnad), 

Alles in der Grafichaft Ehiny.') 

Simmern. — 1681. — Maria-Franzisfa von Berghes trägt vom 
Könige von Frankreich zu Lehen Schloß und Herrſchaft 

Simmern, Propſtei Arlon.?) 

Temmeld. — 1682. — Lothar Bram von Scmitburg, Grof- 
Komtur des Deutjchherrn-Ordens, trägt vom Könige von 

Frankreich zu Lehen die Grundherrichaften Temmels und 

Wehlen, Diozeje Trier, Grafichaft Chiny (!)?) 

Urhauſen. — 1682, 24. Januar. — Lehen der Biandener Trini— 

tarier zu Urhaufen; fiehe Vianden. 

Bianden. — 1682, 24. Januar. — Bruder Peter Maandt, Minifter 
des Klofter8 der ZTrinitarier zu Wianden, überreicht dem 

Könige von Franfreich für ſich und jeine Neligiofen das 

Güter: und Rechte-Verzeichniß der Güter, welche fein Kloſter 

von ihm zu Lehen trägt zu Wijelborn, Düningen, Zul: 
lingen, Borhorn, Schiershoff, Harspelt bei Lutzkampen, 

Lutzkampen, Urhaufen, Wallendorf, Bisdorfer und Heis— 

dorf bei Bögen. *®) 

Wallendorf. — 1682, 24. Januar. — Lehen der Zrinitarier von 
Bianden zu Wallendorf; fiehe Vianden. 

Wehlen. — 1682. — „othar Braun von Schmitburg, Groß-Komtur 
der Deutſchherrn, trägt die Grumdherrichaft Wehler vom 

Könige von Frankreich zu Lehen; ſiehe Temmels. 

Weiler. — 1688. — Lehen des Fräulein von Baillet zu Weiler, 

fiehe Nedingen a. d. Me. 

Wiersdorf. — 1683. — Lehen des Herrn von Horft zu Wiersdorf, 
fiche Hamm. 

Wies. — 1682. — Lehen des Fräulein von Baillet zu Wies, fiche 
Nedingen a. d. M. 

Wilwerwilg. — 1683. — Dionis von Leſtrieux trägt zu Lehen vom 
König von Franfreih die Herrſchaft Wilwerwilg, ſiehe 

Enjcheringen. 

B. Im Welſchen Theile 
des Herzogtums Puremburg und der Grafſchaft Chiny. 

Aigremont. — 1681. — Mathieu du Faing, écuyer Seigneur 

1) Original im Archiv der Rednungsfammer von Prabant, Ar. 4571360 bei de 
Raadt, Sceaux armories, Bd. II, ©. 130. 

2) Original im Archiv der Rechnungskammer von Brabant, Wr. 457136, bei de 
Raadt, Sceaux armories, Bd. I, S. 237. 

3) Original im Archiv der Rechnungskammer von Brabant, Wr. 45713, bei de 
Raadt, Seeaux armories, ®b. I, S. 323. 

4) Original im Biſchöflichen Archiv zu Luxemburg. 
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d’Aigremont, Mathen, Hondrigny, Rouvroy, remet au 

roi de France le denombrement de ces fiefs. ) 

Assenois. — 1682. — Guillaume de la Mock, &euyer tient du 
roi de France une maison franche à Assenois au comte 

de Chiny. 

Bastogne. — i681. — Jean-Werner à Baeren declare tenir du 
roi de France pour lui, Marie-Anne et Marie Frangoise, 

filles mineures de Francois a Baexen, un fief à Noville 

des rentes illee, a Wibrin, Bastogne, Tillet ete. ?) 

Beausaint. — 1681. — Pierre Louis de Coppin, Seigneur de 
Beausaint, déelare tenir du roi de France cette Seig- 
neurie, sise au comte de Chiny. ®) 

Beimont. — 1681. -- Pierre de Cugnon Sgr. d’Ethe et de Bel- 
mont en partie, declare tenir du roi de France les 
dites Seigneuries, sises dans la prévoté de Virton, pour 
un demi quart. ®) 

Bercheux. — 1681. — Ferdinand d’krerlange, écuyer, tient du 
roi de France un quart de la Seigneurie du Chene 
sauf un douzieme, la moitie du fief d’Obange d Ber- 
cheux, la moitie du fief de Vaux les Chöne.®) 

1681. — Salomon d’Everlange, @cuyer, tient du roi 
de France la moitic de la Seigneurie foneitre de Hol- 
lange et la moitie de fief d’Obange da Bercheux. ®) 

Boumal. — 1681. — Gérard de Berlaimont, Seigneur de Bo- 

mal-la-Grande, Rocourt ete., rend au roi de France le 

d@nombrement de la Seigneurie de Boumal, prevöte 

de Durbuy. ?) 

Buzenol. — 1682. — Jean le Comte tient du roi de France un 

fief a Busenol, prevöte d’Etalle. 

Charneux. — 168?. — Voir Waha. 

1) Original aux Archives de la Chambre des Comptes du Brabant, 

n? 45713b, de Raadt, Sceanx armories, T. I, p. 442, 
2) Chambre des Comptes du Brabant, ne 45713b, de Raadt, Scoaux 

armories. T. I, p. 19. 
3) Chambre des Comptes da Brabant, no 45713#, de Raadt, Scenux 

arınories T. II, p. 252. 
4) Chambre des Comptes du Brabant, nv 45713a, de Raadt, Sceaux 

armori6s, T. II, p. 296. 

5) Chambre des Comptes du Brabant, n» 457136, de Raadt, Scenux 

armories, T. I, p. 440. 
6) Chambre des Comptes «u Brabant, n» 457130, de Raadt, Sceaux 

armories, T. I, p. 440. 

7) Chambres des Comptes du Brabant, n® 45713b, de Raadt, Sceaux 

armorics, T. I, p. 243. 
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Chastellet-lez-Habay. — 1682. — Gaspard-Antoine Blanchart, 
eeuyer, tient du roi de France le fief de C'hastellet-lez- 

Habay, eomt& de Chiny (}) }) 

Chöne. — 1681. — Seigneurie du Chene, voir Bercheux. 

Cobreville. — 1682. — Jean-Denis de Hurbonniere, gentilhomme 
de la Salle du roi a Bastogne, Seigneur en partie de 

Cobreville, comte de Chiny, d£elsre tenir du roi de 

France, la dite qualit& de noble et exempte de „tottes 
charges et impositions publiques“ et une partie de la 
Seigneurie de Cobreville.? ) 

Dampicourt. — Jean du Faing, &cuyer, Seigneur de Dampi- 

court eu partie, prevöte de Virton, remet au roi de 

France le denombrement de ce fief. ®) 

Daverdisse. — 1682. — Seigneurie de Daverdisse, voir Vervoz. 

Ethe. — 1681. — Voir Belmont, 

Faing. — 1681. — Charles-Philippe du Faing, comte de Has- 
selt, baron de Jamoigne, tient du roi de France un 

chäteau au lieu dit le Faing, distriet de Chiny, le 
titre de baron et la baronnie de Jamoigne, s'étendant 
aux villages du Faing, de Valensart, Prouey, Rom- 

poncel et des Bulles. *) 
Flamisoul. — 1683. — Marie-Aldegonde du Faing, dame de la 

Seigneurie trös-fonciere de Flamisoul, prevöte de 

Bastogne, en remet le denombrement au dit roi.®) 

Ftorenville. — 1681. — Fief de Floreneille, voir Frenoy. 
Fontaine. — 1681. — Philippe-Francois, chevalier, vicomte de 

la Fontaine et de Harnoncourt remet au roi de France 

le d@enombrement de ces fiefs: „le dit vieomte, terre et 

Seigneurie de Harnoncourt et des fiefs de Grier et de 

Radru dependances dudit Harnancourt“ relevant de 

tonte ancienneté“ de la chatellenie de Virton. ® 

Frenoy. — 1681. — Georges-Florent du Faing, ecuyer, Seigneur 

1) Chambre des Comptes du Brabant, ns 457134, de Raadt, Sceaux 

armories, T. I, p, 261. 

2) Chambre des Comptes eu Brabant. nv» 45713%, de Raadt, Scenux 

armories, T. II, p. #2. 
3) Chambres des Comptes du Brabant. n® 45713%, de Raadt, Sceaux 

armories, T. I, p, 442. 

4) Chambre des Comptes du Brabant, n° 45713b, de Raadt, Seraux 

armories, T. I, p. 442. 

5) Chambre des Comptes du Brabant, n® 457198, (de Randt, Seeaux 

armories, T. I, p. 442. 

6) Chambre des Cumptes du Brabant, n® 45713b, de Randt, Sesaux 
arınories, T. I, p. 461. 
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en partie de Termes, Frenoy, du Mesnil et Sieur des 

fiefs de Florentille, de Pin, prevöte de Chiny et du 

hief de Torgny, prévöté de St-Mard, remet au roi de 

France, le denombrement des dits fiefs. !) 

Gommery. — 1681. — Marie de Chos, veuve de Charles Ma- 
thelin, Seigneur de Gommery déelare tenir avec ses 
enfants mineurs du roi de France la dite Seigneurie 

mouvant des chatellenies de Virton et St-Mard. ?) 

1681. — Claude Gaspard, declare tenir du roi de 
France quelque part et portion dans la terre et Seig- 
neurie fonciere de Gommery et un fief dit le Verly, 
prevöt“ de Virton. 3) 

1681, — Jacques de Franeq, Sgr. de Rouvroy pour 
un quart, de Gommery pour un trente sixieme et d’un 

fief A Lamorteau, en remet le denombrement au roi 

de France. 4) 

Grand-Fontaine. — 1681. — Salomon Littart, écuyer, deelare 

tenir du roi de France „la maison franche de Grand- 

Fontaine“ dans la seignenrie de Neufchäteau, comte 
de Chiny.) 

Grier. — 1681. — Fief de Grier, voir Fontaine. 

Harnoncourt. — 1681. — Seigneurie de Harnoneourt, voir Fon- 
taine. | 

Han-sur-Lesse. -— 1681. — Michel-Thiebault, Hen, baron de 

Han-sur-Lesse {il signe Baron de Han von Cartyls de 
Han) déelare tenir du roi de France la Seigneurie de 

Han, mouvant du comté de Laroche.®) 

Harsin. — 1681, — Mathieu le Comte, remet au roi de France, 

de la part de Gilles de Moyet, &cuyer, Seigneur de 

Magery, Namecheete. lesd@nombrements, de la Seigneurie 

1) Chambre des Comptes du Brabant, n® 457136, de Raadt, Sceaux 

armories, T. I, p. 442, 

2) Chambre des Comptes du Brabant, n® 457135, de Randt, Scenux 

armories, T. I, p. 361. 

3) Chambre des Comptes du Brabant, ne 457136, de Raadt, Sceaux 

armories, T. |, p. 477. 

4) Chambre des Comptes du Brabant, ne 457135, de Raadt, Sceaux 

armoriecs, T’ 1, p. 467. 

5) Chambre des Comptes du Brabant, no 45713b, de Raadt, Sceaux 

arınories, T. II. p. 367. 

6) Chambre des Comptes du Brabant, m" 45713b, de Raudt, Sceaux 

armories, T. Tl, p. 88. 
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ıle Magery, dela terre de Harsin, doyennd de Bastogne, 

et du fief de Robelmont, pr&vöte de Virton.') 
Hollange. — 1681. — Seigneurie fonciere de Hollange, voir 

Bercheux. 

Houdrigny. — 1681. — Louis de Chamissos (Chamisso), Sire de 
Boullain, deelare tenir du roi de France une cense d 

Houdrigny.?) 

1681. — Seigneurie de Houdrigny, voir Aigremont. 

Jamoigne. 1681. — Baronnie de Jamoigne, voir Faing. 
Journal. — 1681. — Seigneurie de Journal, voir Roy. 

Laroche. — 1681. Maierie de La Roche, voir Chriftnad). 

Lesse. — 1682. — Arnould de Hofsmit, &euyer, Seigneur de 
Mohimont, Lesse, Sechery et Resteigne, remet au roi 

de France le denombrement de ses dites Seigneuries 

sises au Comt& de Chiny. *) 
Longehamps. — 1681. — Guillaume-Bernard de Hinnisdael, 

chanoine et chantre de la cath&drale de Liege, pr@vöt 
de la collegiale de Saint-Croir, illec, tient en cette 
qualit@ du roi de France, la Seigneurie de Longehamps 
au comte de Chiny (!)®) 

Magery. — 1681. — Seigneurie de Magery, voir Harsin. 

Mathen. — 1681. — Seigneurie de Mathen, voir Aigremont. 

Melreux. — 1681. — Theodore-Florent Lardenoy de Ville (il signe 
T. L. de Ville de Maubeuge) remet au roi de France 

le denombrement de sa Seigneurie fonciere de Melreus, 
en la Seigneurie de Hotton, relevant de Durbuy.) 

Mohimont. — 1682, — Seigneurie de Mohimont, voir Lesse, 

Menil. — 1681. — Seigneurie du Menil, voir Frenoy. 

Mont-Plainchamp. — 1681. — (iodefroid de Lescammoussier !il 

signe: G. Lecammoussier) &cuyer, deelare tenir du roi 

de France les fiefs de Mont- Plainchamp, d&pendance de 

Neufehäteau, dioeese de Treves et d’Alenchet (ou de 

1) Chambre des Comptes du Brabant, n® 45713b, de Randt, Sceaux 
armoriés, T. Il, p. 247. 

2) Chambre bes Comptes du Brabant, n® 45713b, de Raadt, Seenux 

arınories, T. I, p. 357. 

3) Chambre des Comptes du Brabant, no 4H713b, de Raadt, Sevaux 

arınories, T. II, p. 9. 

4) Chambre des Comptes du Brabant, ne 457136, de Raadt, Secaux 

armories, T. II, p. 85. 

5) Chambre des Comptes du Brabant, n® 45713b, de Raadt, Seenux 

armoriecs, T. II, p. 316. 



Lanchet) [ce. à d. Lascheid-lez-Burg-Reuland], relevant 

de la Seigneurie de Reuland, diocése de Liege. !) 
Ny. — 1682. — Antoine de Cassal, &euyer, Seigneur de Ny, 

remet au roi de Franee le denombrement de cette 
Seigneurie. ®) 

S«.Ode. — 1681, le 6 novembre. — Lambert Piret, Seigneur 
de S%-Ode et autres lieux reconnait tenir du roi de 

France, son souverain Seigneur, les terres, Seigneuries 

et fiefs situes partie dans le comt&e de Laroche, partie 
dans la prevötd de Bastogne. ®) 

Ortho. — 1681. — Jcan Herlenval, prötre curé d’Ortho, remet 

au roi de France le d@nombrement de la Cour et 

Seigneurie fonciere du douaire, au ban d’Ortho. ®) 

Pin. — 1681. — Le fief de Pin, voir Frenoy. 
Preit. — 1683. — Jean-Paul de Berlo, Seigneur de Fontenoy, 

tiont du roi de France la maison de Preit, sise au 

ban de Havelange et mouvant de la cour de Han-sur- 

“ Lesse. 5) 

Porcheresse. — 1682. — Guillaume-Ernest-Alexandre Zardenoy 
de Ville, chevalier, Seigneur de Porcheresse, comté de 

Chiny, tient du roi de France cette Seigneurie avec 
chäteau. ®) 

Radru. — 1681. — Fief de Radru, voir Fontaine. 
Resteigne. — 1682. — Seigneurie de Resteigne, voir Lesse. 
Rianwez. 1681. Seigneurie de Rianwez, voir Soy. 

Rolle. — 1681. Seigneurie de Rolle, voir Bartringen. 
Roy. — 1681. — George Godefroy, Seigneur foncier de Roy, 

Geuhey (?) et Ouvriette et Seigneur engagiste de Jour- 

nal remet au roi de France le denombrement de ces 

fiefs. 7) 

mD Chambre des Comptes du Brabant, ne 45713b, de Raadt, Sceaux 

armories, T. II, p. 171. 

2) Chambre des Comptes du Brabant, ne 45713b, de Raadt, Scenux 

armories, T. Il, p. 186. 
3) Archives de la Seetion historique de I’Institut de Luxembourg, Re- 

xestes Würth-Paquet. 

4) Chambre des Comptes du Brabant, n® 45713%, de Raadt, Sceaux 

armories, T. II, p. 71. 

5) Chambre des Comptes du Brabant, n» 45713, de Raadt, Seonux 

armories, T. I, p. 243. 

6) Chambre des Comptes du Brabant, ne 457130, de Raadt, Sceaux 

arınories, T. II, p. 316. 

7) Chambre des Comptes du B:abant, n® 457136, de Raadt, Sceaux 

armoriös, T. I, p. 499. 



Rossart. — 1681. — Roch de la Biche, &euyer, resident A 

Rossart, prevöte de Neufchäteau, y tient du roi de 

France une maison platte, avec jardin, bois ete.}) 

Rossignol. 1681. — Jean de la Mock, &cuyer, deelare tenir 
du Roy de France un tiers du fief de Rossignol: maison 

avec grange, jardin, chenevieres etc. ?) 

Rouvroy. — 1681. — Seigneurie de Rourroy, voir Aigremont. 
Ruelle-la-Grande. — 1681. — Francois de Briey, chevalier, 

baron de Landres, Seigneur de Ruelle-la-Grande etec., 
remet au roi de France le denombrement de eette 

Seigneurie. 3) 

Sechery. — 1682. — Seigneurie de Sechery, voir Lesse. 
Sohier. — 1683. — Jean Chenard, chevalier, d&clare tenir du 

roi de France deux tiers de la Seigneurie de Sohier, 
relevant de la Cour de Laroche, comtd de Chiny.#) (sie!) 

Soy. — 1683. — Nicolas de Chos, offieier de la Seigneurie de 
Soy, remet au roi de France pour ÖOetave Vingz 
d’Aremberg, prince de Brabangon, eomte d’Aigremont et 

de Laroche, chevalier de la Toison d’or, grand fauconnier 

des Pays-Bas, gouverneur et capitaine-general du eomte 
de Namur, le denombrement des Seigneuries de Soy ct 

de Riantwez, du eomt& de Laroche. 5) 

Straimont. — 1681. — Libert Bechet, Sieur de La Mock, &euyer, 

se declare vassal du roi de France „a cause de ma 

qualite de gentilhomme franc* et d’une maison franche 

à Estremont, comt& de Chiny.®) 

Termes. — 1681. — Seigneurie de Termes, voir Florenville. 
Torgny. — 1681. — Fief de Torgny, voir Florenville. 
La Tour. — 1681. — Jean-Baptiste de Baillet, Seigneur de La 

Tour deelare tenir du roi de France la dite Seigneurie, 

mouvant de l’&väcl & de Verdun. ?) 

1) Chambre des Comptes du Brabant, n» 45713e, de Raadt, Sceaux 

arınories, T. I, p. 250. 

2) Chambre des Comptes du Brabant, no 4h7l3e, de Raadt, Sceaux 
armories, T. II, p. 310. 

3) Chainbre des Comptes du Brabant, n® 457130 de Raadt, Seraux 
armori6s, T. I, p. 326. 

4) Chambre des Comptes du Brabant, n» 457136, de Raadt, Scenux 
armories, T. I, p. 360. 

5) Chambre des Comptes du Brabant, ne 457136, de Raadt, Sconux 
armorics, T. TI, p. 361. 

6) Chambre des Comptes du Brabant, n® 457138, de Raadt, Scennx 
arınories, 'T. II, p. 310. 

7) Chambre des Comptes da Brabant, ne 45713e, de Raadt, Seeaux 
armories, T. I, p. 19%. 



— 

Vaux. — 1691. — Everard d’Awan, gentilhomme et homme 

jugeable en la salle de sa Majest@ à Bastogne, declare 
tenir du roi de France une maison ete. A Vaux, pre- 

vöte de Bastogne. }) 

Vaux lez Chöne. — 1681. Fief de Vaux lez Chöne, voir Bercheux. 

Verenne. — 1683. — Ernest de @erbehaye à Haversin döelare 
tenir du roi de France „eertains heritages“ à Verenne, 

prevöte de Marche, relevant du eomt& de Laroche. *) 

Le Verly. — 1681. — Fief dit Le Verly, voir Gommery. 
Vervoz. — 1683. — Aymond de Herlenval (il signe Herlenvaux), 

ecuyer, deelare tenir du roi de Frauce un quart de la 

Seigneurie de Vervoz, eomt@ de Chiny.?) 
1682. — Marie- Etienne Ghisen, veuve du sieur Per- 

pette Jacquemin dame de Daverdit (Duverdisse) et de 

Verroz pour un quart et demi remet au roi de France 

le denombrement de ces fiefs relevant du comt& de Chiny.t) 

Villemont. — 1682. — Frangois de Briey, chevalier, baron de 

Landres et Gillon de Trassignier, chevalier, baron de 
Silly, assiste de Charles Malicorne, son tuteur, de- 

elarent tenir du roi de France les chäteau et Seigneurie 
de Villemont avee ces huits villages et hameaux : 

Tintigny, Han, Poncel, Lahaye, Bellefontaine, St-Vin- 

cent, Ansag (Ansart) et Breu-Vanne. ®) 

Villers Ste-Gertrude. — 16%5. Dom. Edmond de Halyng, reli- 
gieux et trös-censier de l’abbaye de Val-St-Lambert 

OÖ. ©. remet au roi de France, de la part de son cou- 
vent le dönombrement d’une partie de la Seigneurie 

de Villers-Ste-Gertrude. ®) 

Waha. — 168? — P. du Champ remet au roi de France de 

la part de Marie Marguerite Muller, dame douairiere, 

le denombrement de la Seigneurie de Waha et du 

hameaux de Charneux. 7) 

1) Chambre des Comptes du Brabant, ne 457136, de Raadt, Scenux 
armories, T. I, p. 191. 

2) Chambre des Comptes du Brabant, n® 45713., de Raadt, Sceaux 
armories, T. I, p. 486. 

3) Chambre des Comptes «du Brabant, n® 45713», «Je Raadt, Sceaux 
armories, T. II, p, 71. 

4} Chambre des Comptes du Brabant, n® 457138, de Raadt, seenux 
armories, T. I, p. 494. 

5) Chambre des Comptes du Brabant, n® 457136, de Raadt, Sceaux 
armories, T. I, 327. 

6) Chambre des Comptes du Brabant, n® 45713e, de Raadt, sceaux 
armories, T. II, p. 18. 

7) Chambre des Comptes du Brabant n® 45713°, de Raadt, sceaux 
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Wardin. — 1681. — Seigneurie de Wardin, voir Schütburg. 

Waulsort. — 1681. — L’abbaye de Waulsort dans le Namurois 
fait remettre par un de ses religieux, Dom. Lambert 

Bidart, au roi de France un denombrement de fiets. !) 
Wennel (Wennin?). — 1683. — Henri de Berlaimont, cheva- 

lier, Seigneur de Jenneville et Petit-Avin, tient du roi 

de France la grosse tour au village de Wennel (Wen- 

nin ?) prevöte de Durbuy. ?) 
Witry. — 1681. Jean-Bernard d’Ererlange, écuyer, tient du roi 

de France la Seigneurie de Witry au comt& de Chiny.?) 

Diejes Verzeihniß adeliger Vajallen des Derzogtums Luremburg, 

welche den König von Frankreich als ihren Herrn anerkannten, jo umfang: 

reich es auch tft, erhebt dennody nicht den geringiten Anſpruch auf eine 

auch nur annährende VBollftändigfeit, im Gegentheil, wohl nicht einmal 

die Hälfte derjenigen die dem Befehle der franzöfiichen Gerichtsvoll: 

zieher entipradhen, mag angeführt jein, denn nur die Fleinere Zahl der 

im Archiv der Rechnungstammer von Brabant aufbewahrten Erklärungen 

fonnten benugt werden. 

Allein trog jeiner Unvolfjtändigkeit ift die Durchficht dieſes Ver— 

zeichniffes recht lehrreich. Betrachtet man einerſeits die Werbote der 

Brüffeler und Luxemburger Negierung, dem Könige von Frankreich zu hul— 
digen, jo nod) jenes Verbot vom 23. Dezember 1681, und durdjficht dann 

obige Lifte, jo findet man, daß weitaus die meiften dieſer Huldigungs— 

urfunden aus dem Jahre 1681 find, wenige aus dem Jahre 1682 und 
nur einige von 1683. Dies ift um jo bezeichnender als dieje wenigen 

nad 1681 ausgejtellten Huldigungsurfunden nicht als Beweis gelten 

fünnen, daß die Duldigung nicht ſchon 1681 geichehen, denn die jpätern 

find meiftens nur die jogenannten denombrement, dem die eigentliche 

Huldigung wenigftens ſechs Wochen, oft aber auch weit länger vorauf: 

ging. Anderjeits haben wir Beijpiele, daß derjelbe Herr verjchiedene 

„denombrement* feiner Lehen einreichte, jo der Graf von Lannoy für 

Klerf, ein erftes am 20, November 1681%), ein zweites im Jahre 1682 5), 

ein drittes am 30. Mai 16839), jomit eine Duldigungsurkfunde von 1683 

armories, T. 1, p. 32, a l’artiele: Harbonnieres. — NB. D’apres Tandel, les 
Communes luxembourgeoises cette dame &tait veuve de J.Geörard de Bande, 
chevalier eapitaine, ete. Seigneur de Waha. 

1) Chambre des Coimptes du Brabant, n»® 457136, de Raadt, seerux 
armories, T. I, p. 250. 

2) Chambre des Coinptes du Brabant, ne 45713e, de Raadt, scenux 
armories, T. I, p. 243. 

3) Chambre des Comptes du Brabant, n® 45723e, de Raadt, sevaux 

armories, T. I, p. ß 
4) Publieations de la Seetion historique T. 36, p. 584 ne 3214. 
5) De Raadt sceaux armorics, T. II, p. 314. 

6) Publications de la Seetion historique, T. 36, p. 584 n® 3218. 



z. B. nicht ausſchließt, dan der Betreffende nicht chen früher dem Könige 

von Frankreich gehuldig.. Man muß alio jchließen, daß die meiften der 

luremburger Vaſſallen entgegen dem jtrengen Berbote der Regierung dem 

Könige von Frankreich gehuldigt und zwar noch vor Ende des Jahres 1681. 
Das obige Verzeihniß ift aber noch in zweifacher Hinficht lehrreich. 

Einerjeits findet man darin die Namen der energiichjten Vorkämpfer für 

Spanien, die Namen eines Notes von Echternach, eines Herrn von 
Caſſal und andere. Anderjeits finden wir zum Jahre 1683 die Huldigungs: 

urfunde Des Statthalters der Provinz Namür. Zeigen uns die 
eriten, daß auch die größten Vorlämpfer der ſpaniſchen Herrſchaft ſchon 

Ende 1681 alles Vertrauen zu Spanien verloren hatten, jo beweift uns 

der legte, daß Spanien ſelbſt 1683 Luxemburg faktiſch aufgegeben hatte. 

(Fortſetzung folgt.) 

Litterariſche Aovitäten. 
Bulletin de la mutualit# des seeretaires communaux du Grand-Duche de Lu- 

bourg. N® X. Luxembourg. Jos. Beffort. 1899. 
Faber J. Recueil de dietees frangaises. Ile Adition revue et augmentee. Lu- 

xembourg. Jos. Beffort. 1898. 
Federation archeologique et historique de Belgique. Sous le haut patronage 

de 85. M. le Roi. XIV" session. Documents du Congres archeo- 
logique et historique d’Arlon. 1899. 1er faseicule. Statuts. — 
re special du Congres. Questionnaire. Arlon. V. Ponein. 
1899. 

Dr. Keiffer Jules. Pröeis des decouvertes archeologiques faites dans le Grand- 
Duch& de Luxembourg de 1845 ü 1897, Fase. 4: Paris. Ern, Le- 
roux. 1899. 

Dr. Klein Edm. Der Schöpfer ald Baumeifter oder die volllommene Uebereinſtim— 
mung der Mittel mit dem Zweck im Bau der Organismen. Vortrag 
gehalten in der Yefegeiellichait zu Yuremburg, am 22. März 1899, Yu- 
remburg. of. Beffort. 

Idem. Die NRofenblattbiene (Megachite centuneularis). Auszug aus den Publifatios 
nen des Vereins „Yureimburger Naturſreunde“, (Fauna). Yuremburg. 
P. Worre- Mertens. 1899. 

Idem. De la migration des substances reproduetives dans la plante. Extrait 
du Bulletin de l'’Acadsmie de göographie botanique. Le Mans. 
Charles Monnoyer. 1899. 

Muyser (de) Uomst., Gerard et Dormal V. Compte-rendu de l'’exeursion de 
la Soeitte geologique de Luxembourg dans les bassins miniers 
d’Esch et de Petange. (Extrait du Bulletin de la Socièété belge 
de geologie, de paleonto'ogis et ’hydrologie de Bruxelles. Tome 
X. — 1596.) Bruxelles Polleunis et Ceuterick. 1898. 

SocietE des sciences medieales du Grand-Duche de Luxembourg. Rapports et 
doeuments se rattachant A |u question de la constatation des 
deees reeueillis par la Commission nommee le 29 octobre 189%. 
Luxembourg. Th. (Emile) Sehroell, 1899, 

Wagner Joh. Phil. Der praktiſche Kaufmann. Ein Handbuch zunächſt für Kaufleute, 
Handelsbeflifiene und Gewerbetreibende des Yurembnrger Yandes, Im 
Auftrage des Herrn Staatsminifters und umter Mitwirkung der Groß— 
berzog. Yuremburgiichen Handelstammer herausgegeben. Zweite forgfältig 
durchgeſehene und verbeſſerte Auflage. Yuremburg. %. PB. Nünar. 189%. 

Luremburg. — Drud von P. WorréMertens. 
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D’Arem Seilen 
vum 

Ch. Müllendorff. 

(Gutgehale vum Herr Beschof. 

"Tas mir, wann éch un d’Dotden 

denken, 

Wei wann ech kös mel geif r&cht fro®, 

Mei Löd dreift méch dann op de 

[Kirfech, 

Als keim et sicher do sur Rot, 

. Eeh fannen do wuel nemme Leiwer, 

Ann de! sen och net ganz me! do; 

Ma ’t schengt mer, do wo t’Leiwer roten, 
Wär &n de Seilen och me! no. 

. 'Sot gong &ch t’leschter iwer d’Gri®wer : 

Do fent &ch Trotscht, hät «ch gedu®cht. 
Dass Tro“scht me! neidig wär fir d’Seilen, 

Hät &ch mer net r&cht iwerlu®gt. 



4, Ob &mol stong vir mengen Aen 
'Sot &ppes we! eng Drämgestalt. 

Se wor wu®l schein, ma dach ganz traureg, 

An dong mech stoe mat Gewalt. 

5. „Wie bas du ?“ Frot &ch se ganz ängschtlech, 

„Dass du erschengs ob deser Plätz ? 

„Wat wels de, hu*s d’eng Bitt, &ng Mu®neng? 

„O so et gläich, an engem Sätz.“ 

6. A wei d’Gestalt ufong ze ri®den, 

Do gong et mir durch Muer'g a Schank. 

Hir Stemm wor wei aus aner Welten, 

Ann hät en @g'ne, frieme Klank. 

, „Dir braucht“, sot si, „guer net zu fierehten: 

„Ech sen öng Sell, ann stin ich no. 
„Eng arem Seil durft dir net kränken, 

„Wann s’icch och geif eng döglech Plo. 

8. „Mir se mat i®ch eng äneg Kirech, 

„A kloen iech dutrfir onst Led; 
„Ann as er Leift zu ons eng wouer, 

„An Helef se dann iwergeöt. 

„Ganz vil a licht a kräfteg Mettel 
„Ze helfen hut der an der Hand; 

„Mer bitden i®ch se ze gebrauchen : 
„Mir selwer brengen néischt zu stand. 

10. „Fir Matlöd vun der Ierd ze kreien, 

„Muss &ch onst schweier Leide klo’n. 

„Wät miglech as wel &ch versichen ; 

„Ma wät kennt dir dovu versto’n ?4 — 

> 

11. „Ja klot“, sot ech, „wat sen er Leiden, 

„A wat den Tro®scht, den dir erwart ? 

„Mer wele gieren hel’fen, treischten, 

„Wir d’Arbecht nach 'sou schwe’r ann hart.* 

12. Si sot: „Fir t'Lieht vum an’re Liewen 

„Sit dir op deser Welt 'wei blann; 

„A welt Gott selwer et net weisen, 

„Kt“ Menschena et kucke kann. 

13. „Et ka keng Far’f onst Leide mölen, 

„Keng menschlech Fieder et beschreift. 

„Sieht zum Vergleich op all er Biller: 

„Dät möscht jech dach verbuerge bleift. 



Ds 

A 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

21. 

22. 

23. 

„Ma wät vun ons zu icch ka kommen, 

„Hätt dir am Ierscht dät iwerlu®gt : 
„Eng mei groüss Leift, e warmen Eifer 

„Hätt ons me! no zur H&mecht bru®cht. 

„Eng Seil, dei nach hu®t ofzebeissen, 

„A nackeg stöt vir dem Gericht: 

„Dät as en Zo“stand voll vu Schrecken, 

„Ma hust fir icch net vil Gewicht. 

„O! Gott der Herr as dreimol höleg, 

„A miächteg as en a gerecht! 

„Onst Enzegt Ongléek sen ons Sennen. 

„Der Seil, dei sendegt, get et schlächt. 

„Ganz anescht fillen hei ons Seilen ; 

„Keng Leiwer dro’n se me! als Kled; 

„Ann duerfir get et deiweg an se 

„Wat emmer hei se trefft vu Löd, 

„Mat Recht nennt dir ons arem Sellen, 

„Ewel mer se vu Gott getrennt. 

„Hei as € we! am Fei’r gefängen, 
„Wothin é sech och emmer went. 

„Ann dach muss &n ons gl&ecklech nennen, 

„Ewel mer sen dem Himmel no, 

„Ann d’enzegt neidegt, d’eiwegt Liewen, 
„Dät kent bei ons net mei a Fro. 

„Sot wuenen t’Fröden hei ann t’Leiden 

„We! Schwöstern an dem Elternhaus ; 

„Ma t’Fröde gin all Stonn mei lieweg, 

„Ann t’Kräfte gin de Leiden dus. 

„Ons Fred kann t’Leiden net verdreiwen, 
„Ann t’Leide mecht ons Fred net dreif: 

„Se hu jo böd deiselweg Ursäch ; 
„Hir Wurz’le lei'n a Gott gleich deif. 

„Wel dir also" onst Leide mi®ssen, 
„Da sicht seng Möss a Gottes Greisst. 

„Onst Leiden as, dass hien, onst Li®wen, 

„Ons nach net bei sech komme leisst. 

„Mir hu vu Gott de! kloerst Kenntnes, 

„Mir hun za him dei fei’regst Leift ; 

„A wei ons Leift as onst Verlängen : 

„En Engel nemme mi*sst seng Delft. 
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„Wei welt der dät Verlänge nennen ? 

„Den Honger no dem eiw'ge Brotd ? 
„Wann & vun Honger hei kent stierwen, 

„Dann geif den do ons gleich den Dotd.* 

. „Wat fir Verlängen ich meig dreiwen, 

-„T as geint de Sellenhonger neıscht ; 

„Wel alles, wät mir hu va Kräften, 

„No (Gott verlängert, ruft a kréuscht.“ — 

26. „Ma wei#, frot éeh, as dät da miglech ? 

„No Gott verlange mecht jo fru®; 

„A kenne mir hi®n net besetzen, 

„Verleire mir dach net ons Ron,“ — 

" ı 
27. „Get Uecht“, gouf d’Sell mir do sur Entwert, 

„Dir hut de! Säch net gut gele’rt: 

„Gott net gesin, as bei ich d'Ourdnong., 

„Ann hei as dät grad emgekei’rt. 

28. „T' Verlange welt sech op Gott werfen, 

„A wlet e greife mat Gewalt; 

„Ma 't kann e mat Gewalt net huelen: 

„D’Gerechtegköt gebit em Halt. 

29, „T’ Verlangen döt En hei verschmu®chten, 

„TI filt &n seng Sell ewei vergo'n; 

„Ann 't kann ön neischt drun anescht mächen; 

„De! Läscht muss & gedelleg dro'n. 

30, „Eng Sell, de! Gott net ka besetzen, 

„As hei am deiwen, deiwe Led. 

„Dät Löd ergräft se ganz vu bannen, 

„Ann deckt se wel en Tranerklöd. 

31. „Dem Floss vun Treinen ann vu Feier, 

„Den onbemierkt sech viru schlöngt, 
„Muss d’Sell sech roteg iwerlössen, 

„Bis en an d’seilegt Mier se brengt. 

32. „Den Zepter, den onst Reich regeiert, 

„Hält onse (Gott mat starker Hand; 

„A mir se roter a ganz welleg, 

„Trotz onsem Led, em zotgewant. 

33. „We' se mir Sellen se bekloen, 

„Allseits dem Leide bloussgéluegt! 

„Wa mir ons selwer wellen helfen, 

„Dann as fir d’Arb&cht deischter Nu®cht. 



34. 

35. 

38. 

40. 

41. 

42. 

„Zerstreong, Schlof, Vergeisse, Raschten 

„Sen hei am Leiden onbekannt: 

„D’Gerechtegket mat Rei a Beissen 

„Hält ons a hirer Eisenhand. 

„Et durf keng Seil bei Gott erschengen 

„Dei vun der Senn nach huet eng Spur: 
„As se net fredı dovun nom Sti®rwen, 

„Da muss se durch de Feierbur. 

„Mir hu gelitwt ewei am Niewel, 
„Ann oft getäscht 'we' an der Nufcht. 

„Hätt d’Licht vun hei ons du gefotert, 

„Wei hätte mir no Gott getru®cht ! 

„Hei an der Sonn vum an’re Liewen, 

„As schon e klenge Feler grouss. 

„Wann ons de mannste Fleck geng bleiwen, 

„Kömols geif Gott ons sellegt Lots. 

„Wät ons de Fleck eweg kann hu®len, 

„As 'we e gute Frend ons leif; 

„Ann as’t e Mier vu glideg Wässer, 

„T as net zu glideg, net ze deif. 

„Den Hotchzeitssäl welt schne'weiss Klöder, 

„Ann d’eiweg Sonn de klorste Bleck. 

„Vir Gott ze sto’n! 'T as ndischt ze deier, 

„Dät uns verschäft dät önzegt Glöck! 

„Ditierechtegköt as onse Friden, 

„Mer wellen alles, wät se breugt: 

„Zu allem Härden, wät se frrdert, 

„Ons Seil glöch welleg ame sengt. 

„Welt ons Na ur sech du'rgeint wirren, 

„A rift se mat Gewalt nom Enn, 

„Da senet am Seilegrond de Wellen: 

„„Mei Gott! Dei Well! An dengen Hänn!“ 

„An Leide schmelzen d’Sennereschter, 

„We! an der Freilöngssonn de Schne'. 

„Fir Gottes E’r, ann onse Friden, 

„Erdroe mir hei gi'r nach me‘. 

„Bereie, Birden an dem Leiden, 

„Dät as, wät hei am möschten dägt; 

„Mir riehten du*rop all ons Kräften, 

„Bis t'héleg Arbecht ganz gemächt. 



46. 

47. 

48. 

49. 

dl. 

52. 

53. 

„O kennte mir, wei dir, verdéngen, 
„Wär ons, 'wei ich, all Gnod berit, 

„Ons fei’reg Leift ann onsen Eifer 
„Verzierte licht onst dr&eckend Lied. 

. „I Fegfeier as, &ch muss et soen, 

„— Ann det et mir och nach ’sot deck — 
„Fir ons den Himmel opzemächen, 
„Vu Gottes Leift e Möschtersteck. 

„Wuel wäre mir geint t'Hell gesichert, 

„Ma t’Himmelsdir wär och geschlosst:: 
„Wel d’Leift gong k&s an t!Hell s&ch werfen ; 

„T as kös bei Gott &ng Trein geflosst. 

„Den op der [rd fir d’eiweg Wuenong 
„Sech schein ze mächen hu*t vergisst, 

„Dem gin hei t’Strofe vun de Sennen 

„No Gottes Hölegköt gemifsst. 

„Mir danke Gott mat glid’gen Treinen, 
„A mat der deifster Sellekräft, 
„Dass t'Fegfei’r ons durch t’Frücht vum Leiden 
„Zu him ze kommen d’Gleck verschäft. 

„Mer kesse gier dem Herr seng Ketten, 

„Dei fest ons u sei Wellen hält: 
„Get en ons t’Freihet geint sei Wellen, 

„Hei fent sech ken, dem se gefällt. 

„Eng Seil as wei dem Mier sei Bu“dem, 
„Ann t’Led ergreift s’am deifste Grond; 
„Ann dach welt s’an dem Leide bleiwen, 

„Bis se hir Ro® a Gott hut font. 

„Wät ech do soen, as dät selwegt, 

„Wät t’Kirech itch dagdeglech le’rt. 

„Ech hu gut Hoffnong op er Helef, 

„Wel ech gesin, dass dir m&ch he’rt,“ — 

„(tewess“, sot ch, „i“ch beizestoen, 

„Sen ech oprichteg gier beret; 

„Ma »s et mir erlabt ze froen, 

„Da get nach weider mir Besched. 

„Mir hel’fe besser, wa mer wessen, 

„Wei d’Säche stin am Seilereich. 

„Wät dir do sot, gelt dät vun allen, 

„A se bei ireh all Mensche gleich ?* — 
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54. Du‘rop go"f d’arem Seil zur Entwert: 
„All Seile se wurl hei am Led; 

„Dei eischt sen ower vun dé leschten 

„Durch viles, wei bei i®ch, geschet. 

59. „Dei eng se mei wei aremseileg, 
„Ganz deierlech, wei wirleg Läf; 
nSe se we! aus der Hell gezuen, 
„Wei wann se keimen aus dem Gräf. 

Pi] * „Ir de! fir d’eiweg Ro sen zeideg, 
„Werd Joer iwer Jo’r vergo’'n ; 

„Bal alles as nach nei ze mächen, 
„Ir se sech an den Himmel wo’n. 

OT. „De! aner sen eso" weit fierdeg, 
» T schengt durch hir Seil esot e Glanz, 
„Dass mir vu Stonn zu Stonn erwarden, 
n T keim op hir Stir den Himmelskranz. 

58. „De! mannst vun all den arme Seilen 
„Hun an sech Gottes Gnodekräft, 
„A Jesus set sech, net ze deier 
„Hätt hie mat sengem Blut se käft. 

59. „Eng Seil lt hei an hire Scholten, 
„Wei den Diamant am harde Lem: 
„ So" bal wei d& geschlafft a blenkeg, 

„Helt Jesus fir seng Kro"n en h&m. 

60. „Gott arb&echt un den arme Seilen; 

„SI schaffe mat no scngem Göscht ; 

„Wät onse Well am stand se löschten, 

„Dät alles mat der Gnod hie löscht. 

61. „Eng Meng vun denen, de! nach leiden, 

„Sen a Verdengscht ann Tugend reich; 

„Se sen an söch eng Welt vu Scheinhöt, 

„Se se wei Prenzen, Eng’le gleich. 

62. „All se wei kloer, roteg Wässer 

„A spigeln of am deiwe Grond, 

„D’schwarz Wol’ken, de! doriwer dreiwen 

„D’Gerechtegköt ann d’Leift am Bond. 

63. „Mer he’rt wur] seifze, ma net jeitzen, 

„Hirt Botssgebird as Lu*f ann Dank: 

„Er fällt ewei den Da op d’Wisen : 

„Hir Kloe selwer se Gesank. 



64. „Wei Stieren u®wen an dem Himmel, 

„So“ gin s’an hirer klorer Nufcht, 

„Bis se de Leidensw& gemelleg 

„Zur Ro“ an hirer Sonn hu*t bru®cht. 

65. „Se sen 'sou ro"eg an dem Friden! 

„Se wären et net me! am Schlof. 

„Geseit &n dät grondönegt Stri®wen, 

„Dann denkt & bal net un eng Strof.4 — 

66. „Sen dann dei Seilen all zesu“men ?* 

Frot ech; „A wät € Fegfei’r nennt 

„As dät en Urt, wei hei, mat Ween ? 

„Wat as et, dät ons dovun trennt ?* — 

67. „Net licht“, sot d’Seil, „as dät s’erkleiren : 
„Ma 't as e ganz bestemmten Uert; 

„Dohin as fir den nach muss beissen, 

„Den Doud d’no"twöndeg offe Pufrt. 

68. „Ech wöss net, we! den Uert beschreiwen, 

„Ma näkeg as en, delf a wät; 
„No kenger Seit kann En e missen, 

„ T as schwel’r ze so'n, wät & gesdit. 

69. „K@ bloen Himmel mat de Stiren, 

„Köeng frödeg Landschaft a keng Quell, 
„Ké Bäm mat Schird a sefteg Frichten, 

„Keng lieweg greng a blumeg Stell. 

10. „'D gescit & Seilen, neischt we! Seilen, 

„All schein, we’ Stitren an der Nuſcht; 

„Ma wel sam Leide se begru*wen, 

„Blut t'Hierz, 'so® oft se d’A betrufcht. 

T1. „Wei Spigel'n sech hirt Licht matd£elen, 

„E Licht en anert Licht erhieft, 

'Sou hel’ft hei gider Seil der aner, 

„Dass se gehirzt hirt Leide lieft.* — 

712. „Beh möngen, «ch geng dät verstoen,“ 

Sot ech. „Ma nun dat hei: er Zäit, 

„As dei we! ons, sot dät, &ch bieden, 

„Wel ons Gedanke gin ne wät.* — 

3. „Eng Zeit, dei sech verziert am Leiden, * 

Sot t'Sell, „as läng, entsötzlech läng. 

„Dat wesst, da get et ich ze spilen 

„Mat ere Stonne schwe’’r a bäng. 

T: 



25. 

17. 

80. 

81. 

82. 

„Am Stierwen hät ech d'lieweg Hoffnong, 

„Nun endlech wär mer d'Rou beröt; 

„Ma wei meng Glider ausgeliden, 

„Do fällt meng Seil a Fei’r a Läd. 

„Nach lo"g mei Läf do on. segru®wen, 
„Nach hät &n séch net ausgekrascht, 
„Do wor et mir wei wa scho Wochen 
„Ech warde göng op d’eiweg Rascht. 

„Mir zi*tlen hei net mat de Joren, 

„Mir kennen hei kön Däg, keng Stonn; 

„Hei schengen t'Zeite stall zu hälen, 

„Bis endlech opgät d’eiweg Sonn. 

„Onst Leiden, &ns mat dem Verlängen, 

„As bei ons d’Au’r, dei t'’Zeite miesst. 

„Wei läng eng Nufcht get an dem Leiden, 

„Dät hust k& Kranken nach vergi®sst. 

„Ons Seile mussen emmer wächen, 

„Dät as der Seil hir heig Natur; 

„Ann dass s’am Leiden aus kanı hälen, 

„Verdankt se Gottes Gnodebur. 

„All Festdeg, dei ons Kirech feiert, 

„Sen i®ch Verdengscht ann héêleg Fred; 
„Ma sti vir ons dei Deg voll Gnoden, 

„Dann det ons alles du®bel led, 

Sou vir der Hotchzeitsdir de Biedler n 

„Vu weidem kuckt dei glecklech Gäscht, 

„Ma nemme krit wät d’Agelu®den 

„Em welle gin vun hirem Röscht. 

„O dass dir t’Zeit dach geift benotzen, 

„Dei kurz as wei en Aebléck, 

„Fir gleich no &rem Dotd a sicher 

„Bei Gott ze fannen d’eiwegt Glück !* 

„As dät da wirklech eso" neideg?“ 

Frot &ch. „As Gott dann eso® streng ? 

„Durft dir Genceres erzielen 

„Yun Dotden hei aus deser Meng ?* 

(De Rescht un der aner Nr.) 



Gefchichtlicher Rürkblim 
auf die im Großherzogthum Luxemburg bisher erjchienenen 

Zeitungen und Zeitichriften. 

XXXVI. 

Lugemburger Wort für Wahrheit und Recht. 

(Fortiegung.) 

Bevor wir den erften Jahrgang des „Luxemburger Wort“ verlaffen, 

müfjen wir noch eines Greigniffes gedenfen, aus welchem Har hervor: 

geht, mit welchen Argusaugen von gewiffer Seite aus das Blatt beob- 
achtet wurde, und was Alles man in Scene jegte, um das Blatt und 

namentlich dejfen Hauptredakteur, Hrn. Dr. Ed. Michelis, zum Schweigen 

zu bringen: 

Bekanntlich; waren von Seiten der Kirchenfeindlichen Preſſe und 

ihrer ganzen Sippichaft, die revolutionären Vorgänge in Luxemburg 

vom 16.—18. März 1848 dem hodw. Hrn. Bilchof Laurent, in die 

Schuhe geichoben worden ; hatte ja jelbft der „Grenzbote“ (ohne dafür 

gerichtlich belangt worden zu jein) den hochw. H. Bilchof bezeichnet als 

den „Anführer unjerer Meuterer" und das „Haupt unſerer Plünderer". 

Arc) die damalige Regierung jchien von der Schuld des Biſchofes über: 

zeugt gewejen zu jein. Doc hören wir, wie Hr. Michelis ſelbſt ſich 

hierüber äußert: u... . Dann möge ſich der Leſer einmal zurüd- 

verjegen in die Zeit der Begebniffe, die vor einigen Monaten hier (d. 

h. zu Luxemburg) jtatthatten, deren wir Alle Augen: und Obhrenzengen 

Jind. Der Biſchof und der ganze Elerus der Stadt wurde laut und 

öffentlich der Theilnahme an den Unruhen des März angeklagt. Es war 

feine Verleumdung und Niederträchtigkeit jo groß, die nicht Öffentlich in 

den Zeitungen gegen den Bilchof und die Geiftlichkeit der Stadt ausge: 

jprochen wurde. Eine gerichtliche Unterfuhung ward eröffnet, worin 

ununterbrochen nad) der Schuld der Goeiftlichteit und des Biſchofs in- 

quirirt wurde, wofür ich 100 Zeugen jofort aufrufen kann, was das 

ganze Luxemburger Volk, bis zum ärmſten Manne im Pfaffenthal und 

in Claujen hinab, weis und kennt. Die Regierung berichtete zum Haag 

über die Vorgänge hierjelbit. — Sie hat nur einen einzigen furzen 

Bericht aus diejer Zeit veröffentlicht und dennnoch enthält dieſer eine 
furze Bericht eine Menge der augenjcheinlichiten Unrichtigfeiten, wie das 

ganze Yuremburger Volk urtheilen kann, und wie eine Zeitung des 

Yandes es Öffentlic ausgeiprocdhen hat. Die Megierung jendete ferner 

den Vorbericht des Öffentlichen Minifteriums zum Daag und auf dieje 

1) Mr. 28 vom 29. Juni 1848, S. 2, Sp. 2, 
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Mittheilung der Regierung hin ſprach der Staatsfanzler in einem ver: 

öffentlichten Aftenjtüce gegen den König feine Weberzeugung über die 

Schuld des Biſchofs und der Geiftlichkeit aus. „sch enthalte mich“, 

jagt Blochanfen, „in’s Einzelne diefer Stüde (der Berichte der Re— 

gierung und des Staatsanwaltes) einzugehen. Die Entrüftung, die ich 

darüber empfinde, benimmt mir die Mittel dazu. Jetzt künnen Sie Sid) 
überzeugen, daß Sie, indem Sie Sid) vom Prieſterchef überlijten laſſen, 

abgedanft haben. Denn heute ziehen ſich die achtbaren Bürger von 

Ihnen zurüd, während der Kultusvorfteher den rohen Pöbel beherricht, . 

den er nah Willführ geführt hat, den er gemäß jeinen Intereſſen auf: 

regt und zurüdhält, im Vereine mit anderen erbärmlichen Prieſtern, 

die ficy erfühnen, das Daus Gottes zu befchmugen, indem fie es zum 

Schauplag ihrer Betrügereien machen". ’; Mit höchſt energiihen Wor: 

ten hatten die Mitglieder der Synodalverſammlung des Elerus, jowohl 

beim h. Bater Pins IX., als bei Sr. Majeftät, dem König-Großherzog 

Wilhelm II. gedrungen auf „eine gerichtliche Unterſuchung über die An— 

ſchuldigungen und über alle Verleumdungen, die man von weltlicher 

Seite her gegen den Hochwürdigſten Herrn Johannes Theodor (Laurent) 

zuſammenhäuft.“ ®) 

Dieje fo oft und jo dringend verlangte gerichtliche Unterfuchung 

fand auch wirklich ftatt und wurde in der minutiöfeften Weife geführt. 

„Segen Ende Mai” (es war am 26.) heißt es hierüber in der Biogra- 

phie des Biſchofs Laurent, war endlid) die gerichtliche Unterjuchung 

über die Unruhen vom 16. und 17. März vollendet. Das Urtheil des 

Gerichtes lautete, Da der Biſchof an den ftörenden Ereigniſ— 
fen des 16. März völlig unbetheiligt ſei. Dan die Unterfuchung 
zu jehr bejchleunigt worden, wird Niemand behaupten können. Sie 

dauerte zwei Donate. Daß dabei nicht genug Dienfteifer entwicelt 

worden, wird cbenfall3 Niemand jagen können, der die Aktenſtöße diejes 

Prozeffes geſehen. Nur darum konnte man feinen Schein einer Schuld 

finden, weil eben feine Schuld da war. — Nicht weniger als hundert: 

neunumdvierzig Zeugen wurden verhört." 9) 

Alſo am 26. Mai 1848 hatte das Gericht den Bilchof Laurent 

„ohne Schuld” befunden. Hr. Michelis beeilte ſich im einem eigenen 

Zeitartifel, „überjchrieben : „Das Urtheil des Gerichtes über die Un- 

1) Diefes ſowohl für den König-Großherzog felbit, als für den Biſchof und den 

ganzen Glerus des Luxemburger Yandes fo beleidigende Aftenftücd findet ſich vollitändig 

abgedrudt in der „Beilage zu Ar. 10 des Luxemburger Wort“, vom 23. April 1848, 

©. 2, Sp. 2. 

2) Bol. Yeben und Briefe von Joh. Theod. Yauvent ꝛc. Band II, S. 501. Siehe 

auch ebendajelbit, S, 503—504. 

3) Ibid. ©. 518. 



ruhen vom 16. und 17. März“, diefe frohe Kunde dem Lande mitzu: 

theilen. ') Diejer Bericht aber war den Herren von der Regierung 

fehr unbequem, bejonders da in demjelben folgender Satz vorkam: „Er 

(Bilchof Laurent) ift Falfch vom Regierungs-Collegium beim Könige an— 

geklagt." Sie fand ſich durch diefen Sag beleidigt und ordnete eine 

Eonfisfation der Papiere des „Luxemburger Wort" an. 2?) Die Art und 

Weiſe, wie dabei zugegangen wurde, ift für die damalige Zeit zu charak— 

teriftiich, al$ daß wir darüber nicht Näheres berichten jollten. Sieben- 

undzwanzig Tage nach diejer Confisfation erjihien im „LXuremburger 

Wort” nachſtehender Bericht : 

Ueber die Beſchlagnahme der Papiere des „Kuremburger Wortes“. 

Schon einmal haben wir mit furzen Worten davon Erwähnung 

gethan, daß man die Bapiere des „Luremburger Wortes" mit Bejchlag 

belegt habe. Da die Sache aud; Auswärts ein nicht geringes Befrem: 

den erregt hat, und wir von Deutſchland aus um näheren Auffchluß 

über den ganzen Hergang aufgefordert find, jo bringen wir Folgendes 

zur weiteren Öffentlichen Kunde. Nach der Mitte des Märzmonats wurde 

hier zu Luxemburg die Preffreiheit proflamirt. Die erfte Frucht davon 

war die Entjtehung des „Luxemburger Wortes für Wahrheit und Recht”, 

welches fich im furzer Zeit durch das ganze Land verbreitete, und die 

übrigen Blätter des Landes an Zahl der Abonnenten bald überflügelte. 

Es hat ſich vom Anfange an einer ruhigen Beſprechung der Angelegen: 

heiten des Landes befleißigt, und eine Reihe von Aufjägen geliefert, die 

dem Blatte ein unverfennbares Gewicht verliehen haben. ‘Fern von 

alten perlönlichen Gehäfligfeiten hat das „Luxemburger Wort“ nur 

einen Kampf der Prineipien geführt und darin jeine Stärke gefunden. 

An ein Zurüdzicehen oder Vernichten ihrer Mauuscripte hat die Redak— 

tion nie ernſtlich gedacht, weil fie glaubte, daß die gejeglich eingeführte 

Breßfreiheit fie gegen jede Gewaltmaßregel jchirme, und weil ſie ſich 

feiner Sache bewußt war, die irgend ein Einjcjreiten der Behörde hätte 

hervorrufen fönnen. Deijenungeachtet wurden am 2. Juni d. J. nad): 

dem der Eigenthümer der Zeitung ) als Mitglied der Deputation zum 

Haag *) kaum jeit einer Stunde die Stadt Yuremburg verlajien hatte, 

— 

-3 und S. 2, Sp. 1. p 1) Ar. 21 vom 1. Juni 1848, ©. 1, Sp. 1- 
5.3, Sp. 2. 2) Nr. 22 vom 4. Juni 1848. ©. Wo © 

3) Herr Kaufmann Philipp Würth. 

4) Diefe Deputation beftand aus den Herren Ambroſy, Bernard Weber, Dr. Jo— 

as, Philipp Würtb, Adam und Müller. Sie überbracdhte dem Könige eine Adreffe 

der Fürgerichaft der Stadt Vuxemburg mit drittbalb Tauſend Unterfchriiten, worin in 

den rührenditen Ausdrüden die Zurüdberufung des hochw. Hrn. Biſchofs Yaurent 

beantragt war. 
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die Papiere der Zeitung weggenommen. Es erjchienen nämlich die 

Herren Heldenftein, einftweiliger Bürgermeifter, Herr Liger, Inſtruktions— 
richter, Derr d'Olimart, Subftitut und Herr Ettinger, Gerichtsichreiber, 

in der Wohnung des Redakteurs,!) und zeigten ein Schreiben des 

Gouverneurs de la Fontaine, wonach fie aufgefordert wurden, die auf 

die Nedaktion des Luxemburger Wortes bezüglichen Papiere in Beichlag 

zu nehmen. Ohne daß ein beftimmter Artikel, der incriminirt worden 

jei, bezeichnet, ohne daß irgend die Verantwortlichkeit des Redakteurs in 

Anſpruch genommen worden wäre, wurden jofort die jämmtlichen Ma— 

nuscripte des Büreau's ceingepadt, verfiegelt und mitgenommen. Die 

Manusceripte rührten von jehr verſchiedenen VBerfaffern her. Außerdem 

wurden 2 Eremplare der 21 Nummer der Zeitung jelbft verlangt. Im 

aufgenommenen Protokoll wurde geſagt, „So viel der Nedaftenr wife, 

jei der Hr. Profeſſor Michelis Verfaffer mancher Manuscripte“, woge— 

gen der Nedafteur proteftirte mir der Bemerkung, er habe nur gejagt, 

daß diefe und jene Artifel ihm von der Hand des Hrn. Profeſſors 

Michelis herzurühren fchienen. — Alſo, ohne daß die Negierung ſich 

weiter weder gegen den Redakteur, noch gegen den Eigenthimer der 

Zeitung irgendwie erklärt hat, jind mach geieglicher PBublizirung der 

Breßfreiheit, die fämmtlichen Papiere einer Zeitung in Folge eines 

Machtipruches der interimiftiichen Regierung ohne Angabe des Grumdes 

mit Beichlag belegt, und trogßdem, daß mur wegen eines einzigen Ar— 

tifelS eines einzigen Mitarbeiterd nachträglich eine Klage ift erhoben 

worden, jind die ſämmtlichen Papiere bis auf den heutigen Tag der 

Redaktion noch nicht wieder zugeftellt. Das ijt die wahrheitsgetrene 

Darftellung des ganzen Derganges. 

Auf das Fortericheinen, jo wie auf den Geiſt der Ned. der Bei: 

tung wird dieſe Beichlagnahme der Papiere nicht den geringiten jtören- 

den Einfluß ausüben. 

Lurembnrg, den 28. Juni 1848, 

Die Redaktion. ?) 

(Fortjegung folgt.) M. Blum. 

—s — 40 (EZ 

1) Wie bereits geſagt, Herr Georg Rodenborn. 

2) Nr. 29 vom 29. Juni 1848, S. 1, Sp. 1 bis S. 2, Sp. 1. 
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Notes biographiques 
sur des Jösuites nés dans l’ancien Luxembourg ou ayant fait 

partie des collöges de Luxembourg et de Marche 
(1627-1765) 

par 

JuLes VANNERUS, 
Attach& aux Archives de l'Etat A Mons. 

(Suite.) 

FELTZ, Curıstorne, de Luxembourg, Pere, mort dans cette 
ville le 8 nov. 1711, a 6'/, h. du matin. — „Natus erat Luxemburgi 

3® jan, 1675. Societatem ingressus Tornaei 29 7bris 1693. Humaniora repetiit 

Insulis anno uno ac deinde docuit variis in locis oetennio. Expleto theolo- 
giae eurrieulo Duaei et tertia probatione per aliquot menses 4 vota hie 

emisit 2# febr. 1709, ubi tertio jam anno munere praefeeti humanioruın fun- 
gebatur*. 

FERRO, Nıcoras, de St. Hubert, Pöre, mort & Marche le 

21 fevr. 1736 à 2 h. du matin. — „Natus erat in Sti Huberti 19 dee. 

1694. Societatem ingressus Tornaei 29 Tbris 1713, vota simpliein ibidem 

emisit. Sexeennio variis in locis humaniores litteras tradidit; auditä Duaei 

theologiä per quadriennium, Marchiam missus est, ubi classes docuit biennio. 
Marchia remissus Armenteliam, tertium probationis annum ab Sbri ad februa- 
rium peregit; deinde hue remissus ministri, praefeeti spiritus et templi ad- 

monitoris, eoneionatoris et miseionarii munere functus est, quo tempore 

professionem 4 votorum emisit 2a febr. 1729. A 27a julii 1732 superioris 

vere amabilis et procuratoris vigilantissimi munus obibat“. La lettre, signee 

par Gérard Lembree, a été datee par lui de Liege: mais ce doit 
&tre une erreur, et nous devons lire Marche: en effet G. Lem- 

bree, mort à Marche le 5 juillet 1736, etait dans cette maison 

depuis 17 mois et date de cette ville une lettre du 19 nov. 1734 
et une du 18 fevr. 1736. D’autre part on parle au commencement 
de la lettre de la douleur ressentie par la maison de Marche & 
la töte de laquelle se trouvait le defunt. 

FEYDER, Gasrarp, de T.uxembourg, magister, mort de 

fievre a St. Omer le 22 octobre 1679, à 2'/, h. de relevée. — 
„Natus erat Luxemburgi annis+abhine eireiter 28. Societatem ingressus 

30r sept. A. 1670. Absoluto tyrocinio humaniora 6 annis docuit Luxemburgi; 

inde huc venit ad theologiam moralem, quam jam seeundo anno audiebat...., 

(tradendam). Charitate explesse tempora multa: siquidem sollieite valde petiit 
sibi dari euram distribuendi pauperibus juseuli, quam etiam Luxemburgi ha- 

buerat....*. 

FIFFE, Tuomas, né A Aberdeen en Ecosse en 1674, Pere, 
mort le 16 nov. 1746 à Luxembourg, oü il avait éêtéè envoyé pour 

cause de maladie, apres rempli differents postes a Benevent, 

Naples, Rome, Madrid, Rome, Paris et Douni. 



FLAMEN, Francois, signe & Luxembourg le 26 dee. 1665 

et le 20 mai 1668. 

FLOUR, Ienace, Frere, ne A Armentieres le 8 oet. 1660, 

mort & Luxembourg le 18 mai 1733; voieci en quels termes est 

retracce la fin de sa carriere: „hie repetitis vieibus eoquum egit annis 

adınodum 20, infirınorum, idemque rei frumentariae curator annis omnino 
decem“. 

GODART, Jean, de Laroche, Frere, mort a Douai le 10 

avril 1688. — „Natus orat Rupis, Luxemburgensis ditionis urbe, 24a junii 

1605. Societatem ingressus Tornaci 30 sept. anno 1636, exploto ibidem per 
bienniam tyroeinio, vota simpliein eoadjutorum teınporalium emisit 18 octo- 

bris. Varia Armenteriae annis 3 obiit munia. Insulis janitoris oflieium per 

annos 8 exereuit. Fuit Jdeinde par 3 alios ibidem in aliis funetionibus oceu- 

patus. Egit insuper janitorem 2 annis Duaei et dispensatorem 7. Socius 

provincialium annis 17 fuit et Bruxellis proeurator mensibus 9. Subminister 

hie erat a 10 annis.“ 

GODART, Lovis, Luxembourgeois, Pöre, mort a Liege le 20 

juin 1636. — „Coadjutor s»piritualis formatus ab annis 8...., fuit patriä 

Luxemburgensis natus annos 53, e quibus 20 exegit in societate ac primo 
quidem missionarius per biennium peraeto statim tyrocinio, deinde minister, 

procurator, eonsultor et confessarius ex nutu superiorum a quibus totus pe- 

pendit. Adınissus est ad societateın faetus jam sacerdos, posteaquam 6 eir- 

eiter annos impendit eurae animarum Durbuti in oflieio parochi, cujus 

paroeeiae erigendae auetor fuit maximo oppidi istius commodo et bono, 
Inibi proinde ita carus fuit, ut non nisi aegre admodum missionem impetra- 

vit ac plerique ubi de discessn ipsius ad novieiatum Tornacensem rumor 

inerebuit, certatim ad eum convolarint, et quam preeibus quam lachrymis ne 

se desereret obtestati fuerint.“ 

GODDART, Fre£perıc, de Laaroche, Pere, mort à Luxembourg 

le 12 oet. 1644, vers midi. — „Natus erat Rupibus in Ardennä, agri 

Luxemburgensis oppido, a® 16020, societatem ingressus 1626%, in quä gram- 

matieae scholis tres annos Leodii praefuit, ac deinde 3 item annos scholasti- 

eae theologiae operam dedit Duaei et inter spirituales eoadjutores eooptatus 

est 16380. Hui triennium missionarii munus gessit apud Condrusios, tanto 

ardore et auditorum fructu, ut insignem apud pastores, apud nobiles omnis 

denique ordinis homines commendationem in hodieınum usque «diem sit adep- 

tus: Marchiae in primis in Famenna loeisque finitimis., Huc deinde misaus 

biennium procuratorem egit, magnä curä et Jabore: quo in munere hyeme 

iter pedibus faciens, fallente forte vestigio in aquas lapsus, cum multas 

horas madido et frigido corpore perrexisset, morbum eontraxit. Quare isti 
suo muneri impar, Hui postinodum menses sex, hie autem annum oflieio mi- 

nistri funetus est. Morbus vero fuit eatarrhus pertinax in peetus fluens, unde 

assidua tussis et febris orta, quae in heeticam et demum ptysim et hydropim 

abiit, unde extinetus est.“ 

GOFFINET, Jean, Ardennais, mort a Huy le 29 janvier 

1662, a 6 I. du matin. — „Mortuus est frater Joannes Goflinet, 

Arduennas, netatis anno 84°, societatis initae 57. Post tiroeinii biennium, 



ogit Atrebati sutorem, pistorem, portarium, refeetorianum, euratorein hospi- 
tum annis 6'/,; Cameraei annis 8 sutorem et pistorem. Inde hue missus 

pistor primam fuit et sutor, tum sutor et refeetorianıs. (Inne duo oflieia non 

deservit nisi uno abhine mense, eoaetus mero naturae defeetu. Unde hydrops 

et de hydrope astlıma ipsum oppressit, insigni relieto domi forisque virtutum 

religiosarum exemp!lo.“ 

GOMZE, Nicotas, Fröre, mort & Lmxembourg le 14 avril 

1627, a läge de 4. ans, apres avoir fait partie de Ja société pen- 
dant 8 ans, remplissant les charges de euisinier et de jardinier 

et, Je plus souvent, accompagnant les Peres dans leurs missions. 

GOOR, GerARD, Pere, ne a Clermont dans le Limbourg en 

1701, mort A Marche le 18 fevr. 1736. — Apres avoir donne, 

„summä eum laude* la theologie A Luxembourg pendant 4 ans, 
il fut envoy& à Marche, oü il enseignait dans les elasses sup£- 

ricures depuis septembre 1735. 
Il faut remarquer que Nicolas Goor, mort A Paris le 21 noüt 

1739 et renseigne eomme ne le 30 aoüt 1707 à Olermont, dans 

le pays de Luxembourg, devait &tre originaire de ee ın&me Cler- 

mont dans le Limbourg et que ce n’est que par erreur que son 
pandgyriste en a fait un Luxembourgeois. 

HAMILIUS, Cnristorue, de Luxembourg, mort de fitvre 
heetique à Tournai, „in domo probationis“, le 26 aotıt 1761 à 

2'/, h. du matin. — „Natus erat Luxemburgi 16% aprilis 1740. Huma- 

niorum et philosophiae studio Jdatä ibidem apud nostros operä, societatem 

ingressus est Tornaci 298 9bris 1759*. 

HARDIGNY, Gvumvaune, Pere, Luxembourgeois, mort A Mons 

le 15 oet. 1637, un peu avant 7 h. du matin, — „Ex patria Luxem- 
burzensi, natus erat annos 48, societaten ingressus ao 1611. Coadjutor for- 

matus inde ab annis 13, humaniores litteras doeuit pluribus annis, pluribus 
etiam missionarii partes strenue egit, quibus in oflieiis charitatis morbum 

eontraxit febrim eontinentem .... . De Gerinanis militibus bene meritus est, 

in eastris saepe versatus 'sacrumm feeit, apud aegrotantibus attulit, passimque 

omnibus sese impendit, tum dueibus, tum gregariis, christianae doctrinae 

rudes doeuit.... .; praeterea libros illo proposito piarum precum com- 

posuit et mirä studii assiduitate operam istie locabat, jamque prae ma- 
nibus imperfeetnm aliud opus reliquit; eaque demum omnia ut proximorum 

saluti prospiceret, quam semper indefesso labore et magnis itineribus tum 

hie, tum Luxemburgi, conseetatus est*, Voir sa biographie dans Neyen, 

III, 163. 
HAVELANGE, Frangoss, néè dans le Luxembourg, Pere, 

mort à Tournai le 2 mai 1729, un peu apr&s minuit. — „S.uoculo 
natus in dueatu Luxemburgensi die 124 aprilis 1678, Soecietati vero Tornaei 

die 27 sept. 1697. Peraecto tirocinio, humaniores litteras recoluit Insulis anno 

uno; quibus postmodum Luxemburgi partim, partim Insulis, et Audomari 

traditis sexennio, theologine scholasticae operam daturus Duacum translatus 
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est; inde Luxemburgum reversus praefeetura templi, scholarum humaniorum 

et spiritus defunetus est; direxit sodalitatem unnis 3, dixit quibusque domi- 

nieis ad populum annis 4, explanavitque ennseientiae easus annis 2, emissä 

ibidem 4 votorum solemni professione 2# febr. 1713, ac tandem bona eoeli 
dispositione in aedifieationem multorum ad seminarium celsissimi prineipis 

episcopi Tornacensis evoentus est; in quo anno jam undeeimo non pietatis 

minus et religionis quam theologiae scholastieae documenta inniopibus (?) 

elerieis magnis animis, auccessu pari, singularique eruditionis fama propone- 

bat, morbi intus desaevientis neerbitatem statim aculeatus, quo pungebatur 

prodidit lateris dolor, eui sociata febris Jdiffusam sanguinis molem penitus 

exuleeravit maleque affoetun per agglomeratam humorum revulsionem 

oneravit pectus, quibus fervidus lieet corporisque constitutione potens 

nequiequam profieientibus medieinae adjmmnentis post 7 dierum luetam cessit 

atque ad praeviam Christi pugilibus prarparatum, ut confidimus, properavit“, 

HELM, Tu£onore, signe a Luxembourg le 11 aoüt 1759, 

les 4 oet. et 2 dee. 1760, 28 fevr., 8 mars et 22 oet. 1761, 22 

jauvier et 9 mai 1763. 

HENRY, Jacques, Porec, ne daus le Luxembourg, mort ä 

Luxembourg le 30 jain 1735, a 4!/, h. du matin. — „Nudius ter- 

tius hora 3a propugnantem theses theologicas in scholis nostris oppugnarat 

more solito et spiritu vegeto, inde post quartam egressus ad confessiones 

monialium exeipiendas in quo saecro tribunali hemiplexia tactus ad collegium 

non tam reduetus quam relatus est; indes accedens lethargia bonum patrem 

nobis eripuit Natus erat in agro Luxemburgensi 21 aprilis anni 1681. Post 

absolutam theologiam societatem ingressus Tornaei 24 martii 1706, humanio- 

res litteras docuit variis in loeis annis 8; philosophiam Luxemburgi annis 4, 

ubi et 4 vota professus 16 aug. 1717 ac theologiam moralem tradidit annis 

3, scholasticam 7, seminario praefuit annis 13 et scholaram superiorum 

praefectum egit sexennio*. 

HEYMANS, Rocn, d’EIl, Pere, mort a Luxembourg le 4 fevr. 

1757, vers T h. du matin. — „Natus erat in Eel, agro Luxemburgensi, 
die 3° dee. an. 1693; soeietatem ingressus Tornaei die 1° oet. an. 1715, ubi 

peraeto tyroeinio vota simplieia emisit 2° oet. 1717. Hine Duacum missus, 

rudimenta et grammaticam biennio, inde hue iterum grammaticam, syntaxim, 

poesim ae rhetorieam quadriennio doeuit. Auditä ibidem annos 4 theologiä 

Castro Cameracam missus rhetor fuit et simul scholarum praefeetus anno 

uno; 3m probationis annum Armenteriae exoraus 4 dumtaxat menses egit, 

eosque missione militari Insulis habitä interruptos. Inde Castro Cameracum 

remissus, syntaxista fuit et collegii simul minister semestri, Postea hie, ubi 

4 votorum professionem emisit die 2" febr. an. 1731, plhilosophiam tradidit 

quinquennio, seripturam sacram interpretatus triennio, sodalitatis classium 

superiorum et seminarii B. Virginis interea direetor ac philosophorum prae- 

feetus theologiam scholastiecam tradidit annos 8; saeellum B. Virginis direxit 

annos 18, altiorum studiorum praefeetus annos 6, spiritus 4, ubique laudem 

non medioerem meritus . . . . Morbus erat natura defieciens ex eontinuä ad 

res imprimis divinas animi applieatione*. 

HOPSCHEIDT, Jeax-Barriste, de Reckingen, Pre, mort 

d’hydropisie a Luxembourg le 5 juillet 1765, a 6 h. du soir. — 
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„Natus erat in Reckingen, agro Luxemburgensi, 30 oct. 1707, humanioribus 
et philosophiae operam dedit Luxemburgi annis septem, Societatem ingressus 

Tornaei 30 Tbris 1726, ubi post bienniaum vota simplieia emisit ; inde missus 

Insulas 7 mensibus literas humaniores repetiit, quas Nivellis doeuit annis 

5/3, Luxembargi anno uno, ubi et theologiam audivit annis 4er. Tum elasses 

inferiores anno uno doeuit Marchiae, easdemque rursus post peraetam Ar- 

menteriae 3am probationem, ibidem anno integro tradidit, quatuorque vota 

professus est 2da februarii 1742, unde Leodium missrs sodalitatem juvenum 

direxit mensibus 5; unde Luxemburgum remissus procuratorem egit annis 9, 

quo munere levatus, externorum confessionibus ae tandem nostrorum exei- 

piendis vacabat“. 

HUBERT, Jeas, Frere, né dans le Luxembourg, mortä Huy 

le 31 mai 1675 a 5 h. du soir. — „Natus erat in agro Luxembur- 

gensi anno 1595, societatemn ingressus Tornaei junio 1629. Coadjutor tempo- 

ralis forımatus 1641 26 mail, totam ab exacto novitiatu huie eollegio religuam 

vitam dedit“. 

HUBERTIN, Ersest, signe A Luxembourg les 3 mars et 2 
sept. 1742, 

JUBECOUR, NicoLas, de Rouveroy, Pere, mort à Douai, 

de fievre maligne et putride, le 4 aoüt 1761 a 4 h. de relevee. — 
„Natus erat in Rouveroix, agro Lotharingiae, 12 feb. 1726. Soeietatem in- 

gressus est Tornaci 26 Sbris 1744, vota scholasticorum emisit Leodii 28 &bris 

1716, ubi per quinquennium amoeniores litteras tradidit et Valencenis retho- 

ricam annis duobns. Audita Duaeci per 4uium theologia scholastiea, Armente- 

riae annum integrum probatus est, unde Castro Cameraeum missus rethorieam 

anno uno tradidit. Postea philosophiam Duaei e anno uno ab altero anno 

rethorieam docebat. 4 vota professus est ibidem 2° feb, 1760*. 

KOUBORN, Georses, de Luxembourg, Pöere, mort à Mons 

le 29 dee. 1727, a 9 h. du matin, de fievre maligne. — „Natus 

erat Luxemburgi 14 sept. anno 1692. Soeietatem ingressus Tornaei 27 sept. 

1712 (?), peracto tirocinio, humaniores litteras variis in locis septemnio do- 

euit. Auditä theologiä partim Duaei, partim Luxemburgi, Montes missus 

grammaticam tradidit anno uno praefeeti scholarum oflieio ibidem funetus 

anno dimidio, Armenteriee tertium probationis annım per 4 menses egit, 

Adnos deinde remissus, item, quod anno superiore eatechista puerorum con- 

eiones habens ad Ursulinas variisque in aliis templis magno cum applosu 

praestitit*. 

KUTTEN, Maruras, de Rollingen, Pere, mort & Luxembourg 

le 18 nov. 1752 à 1',, h. de relevde,. — „Natus in Rollingen, agro 

Luxemburgensi, 2 feb. anno 1708, societati se adılixit Tornaci 28% Tbris 

anno 1725; inde Luxemburgum mis-us, ubi vota simplieia emisit, ad tra- 

denda rudimenta humaniores literas 6 annis eontinnis ibidem professus est 

atque iterum anno uno rhetorieam Leodii. Exsin ad theologiam scholasticam 

audiendam reversus est Luxemburgum, quo spatio «deeurso, Nivellis docuit 

grammatiecam et syntaxim; peracto tertio probationis anno, hue revertit ad 

docendam philosophiam, ubi etianı professorum 4 votorum numero adseriptus 

est 2a feb. 1741, quä eum laude traditä annis 8, missas fuit ad monasterium 

Altimontense, ubi tliwologiae arcana explicavit biennio, non medioeri nominis 
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sui ae soeietatis eommendation«®, Montibus denique theologiamn moralem do- 

euit spatio aliquot mensium, ubi in sentam ineidit febrim, quae ipsi vires 

paulatim ac vitam ipsam absumpsit“. 

LACROIX, PuiLipre, ne dans le Luxembourg, Pore, mort A 

Luxembourg le 29 oet. 1717, a 2'/, h. du matin. — „Natus erat in 
agro Luxemburgensi 1641. Societatem ingressus est Tornaci 1660. Peracto 

tyrocinio emissisque votis simplieibus, philosophiam audiit Duaci. Deinde 

humaniora docuit sexennio. Absoluto Dunei theologiae scholastieae eurrieulo, 

philosophiam ibidem tradidit annis 6, theologiam vero annis 5 quo tempore 

etiam 4 professorum vota nuneupavit. Inde hue missus per 23 annos direetor 

fuit sacelli V. Consolatrieis aflietorum et seminarii: theologiae moralis per 

annos aliquot profeesor, easuum et theologorum praefoetus*, 

LA HALLE, Pıeree, de Marche, Fröre, mort à Namur le 

22 nov. 1667. — „Natus erat Marchine anno 1593, soeiis adseriptus anno 

1622. Dionanti, Ariae, Insulis, Montibus, ae demum Nainurei variis vitriarii, 

janitoris, aeditui ae refeetoriani muniis perfunetus . . . Nostris Dionanti et 
Ariae pestiferä lus eorreptis inexplienbili earitatis Hagrantia deserviit*. 

LALIEU, Paur, signe des lettres datees de Luxembourg les 

4 mai et 6 juillet 1769. 

LAMBELET, Heset, de Tintieny, Frere, mort a Luxembourg 

le 2 juin 1636. — „Formatus eoadjutor in teınporalibus ab anno undeeim. 

Natus anno 1586 in Tintignv, Chinincensis praepositurae pago, societatem 

nostram ingressus est 1613 exeunte et quamdiu in ea vixit pistoris, eoei, dis- 

pensatoris, infirmarii, emptoris aliisque muneribus eum laude funetus*, 

LAMBERTI, GuvitLaume, Luxembourgeois, Pere, mort & 

Mons le 11 sept. 1637. — „Agebat annos 34, exegerat in societate jam 

propre 15. Syntaxim, poesim, graeea, rhetorieam doeuit. Deinde scholastieae 

annis 4 operam dedit. Postremo suburbanorum vieorumque missionarius hie 

excoluit, in quo demum agens strenue praemium laborum et charitatis ex- 

tremae eonseentus est.” — La suite de la lettre donne des details 

interessants sur les soins qu'il donnait aux soldats allemands, 

malades et pauvres, 
LECLERCQ, Francois, Pore, né & Valeneiennes le 6 janvier 

1716, mort A Luxemboarg le T mars 1761. Enseigna la theologie 

scholastique a Luxembourg. 

LEFERBVRE, Auseoıse, Pere, né & Mons le 21 nov. 1671, 

mort à Luxembourg le 13 aoüt 1728, apres avoir régi la maison 

de cette ville pendant 4'/, ans, Il signe & Luxembourg le 30 

mai 1724 et le 14 janvier 1727; le 18 avril 1699 son pere Jean 

Lefebvre, bourgeois de Mons, l’avait „mis hors de son pain“ 

(Greffe de Mons, &maneipations; aux Arch. de Y’Etat a Mons). 

LEMBREE, G&raro, Pere, né A Liege le 24 juin 1693, mort 

de fievre &pidemique à Marche le 5 juillet 1736. Il enseigna les hu- 

manites pendant 3 ans a Marche et y prononga ses quatre vaux 

le 2 fevr. 1730; envov@ a Liege, ol il fut pendant 3 ans mission- 
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naire et pendant 16 mois direeteur de la sodalité des jeunes gens, 

il revint ensnite & Marche, oü il fut ministre de la maison pen- 

dant 17 mois, tout en pr&chant dans la ville. Il signe le 18 fe- 
* 

vrier 1736 à Marche (eomme ministre) ct le ler mars 1736 A 

Liege (erreur pour Marche ?) 

LÜDLING, Mıcheı, signe a Athı le 19 sept. 1644. 
LUDOVICI, Axor&£, d’Ivoix, Frere, mort a Luxembourg le 

21 nov. 1668 à 9 h. du soir. — „Natus est Ivodii ao 1603. Soeietatem 
ingressus Tornaci 1628, eoadjutor formatas 1640. Offieia exereuit sartoris, 

dispensatoris, janitoris et diutissime hie emptoris et socii patris procuratoris«, 

MAGOTEAU, Jean, de Habay, Pere, mort a Namur le 25 

oct. 1746 a 2'/, h. de relevee, de catharre ei de fievre maligne. 

„Natus erat in Habay, agro Luxemburgensi, 1» 9bris 1675. Litteris humanio- 

ribus philosophieisque exeultus disciplinis, societatem ingressus est Tornaei 
la sbris 1695. Ibidem peracto tyrocinio emissisque votis simplieibus 2# 8bris 

1697, anno uno repetiit Insulis humaniores litteras, quibus variis in loeis 

sexcennio traditis, audiit Duaei scholastieam annis 4. Exin probatus Armen- 

teriae missus est Luxemburgum, ubi 4 vota professus, humaniores litteras 

doeuit septennio, ministrum egit annis 9, praefuitque sodalitati elassium su- 
periorum decennio. Huc demum missus, primariam sodalitatenm summä laude 

parique fructu rexit annos 20%, 

MANIGART, Jean, de Durbuy, Frere, mort a Liege dans la 

nuit du 31 dee, 1640. — „Agebat aetatis annum 52m, e quibus 7 supra 

20 expleverat in societate, coadjutor temporalis formatus ab annis 15*. 

MANIGART, Jean-Baptiste, du pays de Marche, mort comme 

Frere a Dinant le 9 janvier 1659 a 11'/, h. du matin. — „Natus in 
agro Marehiensi anno hujus saeeuli sexto soeietatem ingressus est anno 1626 

et in ea eoadjutoris formati gradum suscepit anno 1638. Varia variis in col- 

legiis obivit munia eoqui, hortulani, janitoris, infirmari ae demum dispen- 

satoris, quo in oflieio postremum vitae septennium Insulis exegit“. 

MARCHANT, Axrtoıse, de Biourge, Pöre, mort & Douai, le 

23 fevrier 1159, a5 h. du matin. — „Natus erat in Biourge, agro 

Luxemburgensi, 118 martii 1717. Humanioribus litteris Carolopoli, philoso- 

phiae vero Luxemburgi operam dederat utrobique apud nostros ; soeietatem 

ingressus erat Tornnei 28 Tbris 1755. Peracto tyroeinio emissisque scholasti- 

ceorum votis humaniora repetit Insulis anno uno, quae deinde doeuit Na- 

murei annis 5, Ariane vero anno uno. Tum theologiam scholastienm audiit 

annis 4, uno seilieet Flexine et tribus aliis Parisiis, unde in provin-eiam 

nostram rerocatus Namurei iterum humaniora tradidit simul scholarum 

praefeetus anno uno, Peraeto Armenteriae 3 probationis anno, Leodium mis- 

sus est, ubi praefsetum scholarum egit annis 3; 4 professorum vota ibidem 

emisit 2* feb. 1751; Lieodio hue missus philosophiam tradebat sexto anno“ 

MARTINY, Issace, de Harre, Pöre, mort äà Tonrnai (vers 

1720?) — „Morbus fuit natura defieiens, Natus erat in Harre, agro Lu- 

xemburgensi, 14 oet. 1616. Studuit litteris humaniorıbus qninquenio Leodii, 

philosophiae Troveris; societatem ingresaus Tornnei 1 vet 1667. Peraeto 
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tyroeinio, humaniora Insulis repetiit et doeuit annis 6 Luxembargi; dein 

Audomari, ubi theologiae morali biennio operam dedit, ad 3"m probationis 

annum ınissus est" per aliquot menses Sti Xaverii ınissionem exeoluit. Pro- 

euratorem Valencenis annos 6 egit, ibi et ultima coadjutorum spiritualium 

vota Deo nunenpavit. Collegium Malbodiense, Huense et Nivellense rexit. 

Nivellis hue a novem eireiter annis missus est et pauperum pater facts, 

nosocomia, carceres et miserorum luguria magna charitate quamdiu per mor- 

bem lieuit, obiit* (Brouillon de lettre, non date). 

(A suivre). 

Die Röntgen:Strahlen. 
Eragifh-komifhes Schauſpiel in 3 Akten 

von M. Mieh. HOSTERT, Pfarrer in Keispelt. 

(Schluß.) 

II. Akt. 

Eriter Aufzug. 

(Scauplag: Eine ſchwach erleuchtete Halle, im Hintergrumd einige 

Thüren, lints führt eine Treppe auf). 

Polizist (auf: und abgchend). 

Erneit. 

Bin felber froh, daß ich den armen Jungen 

Nicht weiter führen durfte. — Ins Gefängnis ! 

Das klingt jo traurig, troftlos, ernft, wie Grab. 

Ich ſoll hier warten, bis auf weitre Ordre ; 

Wann wird fie kommen? Arthur figt ja hier 

So gut wie im Gefängnis. — Hör’ id) recht ? — 

Ja wohl, ich höre Schritte. 

So, nod) hier ? 
Das ijt getroffen. Danfe Ihnen fehr, 

Daß meinen Wint Sie treu befolgt haben. 

Der arıne Arthur darf nicht ins Gefängnis ! 
Er ift dod) noch nicht fort ? Wo find’ ich ihn ? 

Polizift. Dort hinter jener Thüre wartet er 

Vielleicht mit Doffnung, oder auch mit Bangen. 

Ich Führe Sie hinein, nein, beſſer rufe ihn 

Heraus. Ich werd’ am Eingange Wache ftch’u, 

Damit fein Unberufener Sie fann jtören. 
(Deffnet eine Thüre, ruft Arthur berans und zieht ſich zurüd). 

Arthur. (Haar zerzauft, nachläßig gelleidet) 

Biſt Du es, Erneft? Haffeft Du mid) nicht ? 
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Erneit. 

Arthur. 

Erneſt. 

Arthur. 

Erneſt. 

Arthur. 

Erneſt. 

Arthur. 

Erneſt. 

So ſchlecht ich Dich nicht halte, Dich zu haſſen. 
Ich komm’ als guter Freund, ein Freundeswort 

Mit Dir zu reden ; offen will ich jein, 

Wie 08 dem Freund erlaubt. Du, jei e$ auch : 

Du bift des Diebjtahls angeklagt, jogar 

Des Einbruchs, könnte man es füglid nennen, 

Da Du mit Meffer und Zigarr' die Koffer 

Des Juden haft erbrocdhen. 

Du jagft viel, 

Mein Freund, bewetie das! 

Es iſt an Dir, 

Das Gegentheil erflärlich darzuthun. 

Auf Dir liegt der Verdacht, jo wirf ihn ab 

Und waſch Didy rein! Und kannſt Du diejes nicht, 

So wirft Du mir und aller Welt als Dieb 

Ya gelten. — Dein Benehmen geitern Abend : 

Warum jo aufgebraht ? Warum zu fliehen ? 

Warum die Nöntgenftrahlen, die an ſich 

Unschuldig find, nicht auf Did) wirfen laſſen? 

Ich Taf mich nicht zum Poſſenreißen brauden. 

Dein ängſtlich Wejen hat Dich dreingeworfen. 

Es war ein abgemachtes Spiel, um Did, 

Den im Berdacht man hat, zu überführen. 

Und wiffe: jchmälich bift Du reingefallen ! 

Waren Deine Tajchen leer, wie Du gejagt, 

So hätteft Du die dunklen Strahlen nicht 

Zu fürchten brauchen; weil Dit aber floh’ft, 

‘ft der Verdacht auf Did) begründet worden. 

Jetzt bleibt Dir übrig nichts, als eingejtehen. 

Was joll ich eingeftehen ? Nicht ein Wort. 

Bift Du beim Juden Meyer nicht im Bud) ? 

Nun doc. Wer keine Schulden hat, ift auch 

Kein Mann. — Dat nit Kredit, 

Und niemals Geld. 

Wie fonnteft Du an diejes Jakobs Kind 

Did dumm verkaufen ? Diejem Juden Meyer ? 

Noch kürzlich Hört ich ihn, beim Wirte dort, 

In eyniſch glatter Weije feinen Glauben 

Verhöhnen. — Wo der Glaube abgefommen, 

Da fann nur Gier nach Geld und Unrecht herrichen. 

Erlaube mir das freie Wort: auch Dir, 

Du Haft um Gott und fein Gebot Schon längjt 
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Arthur. 

Erneit. 

Arthur. 

Erneit. 

Arthur. 

Erneit. 

Arthur. 

Erneſt. 

Arthur. 

Erneſt. 

Dich nicht bekümmert mehr. Drum kehre um, 

Und lerne wieder beten. Mache gut 

Das Unrecht, das mit Schande Dich bedroht, 

So will ich alles thun, aus dieſer Patſche 

Mit Ehren Dich herauszuziehen. Sprich! 

Du ſiehſt, ich mein' es gut mit Dir; Begreife, 

Man hätte Dich ja können unterſuchen. 

Man wollte Dir die große Schmach erſparen. 

Wie Du ja eben ſagteſt, war es nur 

Ein abgemachtes Spiel, mich zu erſchrecken: 

Die Röntgen-Strahlen find demnach rein nichts. 

Da irrft Du ſehr; Du jahft ja jelbft die Proben. 

Hab’ Acht; wenn Du bei Deinem Leugnen bleibft, 

So fommt Herr Albert mit der ſchwarzen Röhre, 
Und fonterfeit durch Thür und Wände Did) 

Und Deine ganze Habe auf die Wand. 

Der Ehre diefer Anjtalt wegen, dann, 

Um Deines alten Vaters willen, wollte 

Man Dich) nicht vor die Nichter laden, hoifend, 

Du werdejt Flug gejtändig jein und juchen 

Zur rechten Zeit noc alles gut zu machen. 

Mein Vater? Haft Du nichts von ihm gemerkt ? 

Bis jetzt noch nicht. Doc) denke feinen Kummer, 

Wenn er vernimmt, was Du gethan. Bedenfe 

Was alles er für Dich gethan, geopfert: 

Sein Schweiß, die Schwielen feiner müden Hände, 

Die Hoffnung, die er Jahre lang auf Dich 

Geſetzt, das Alles ſoll mit Undank ihm 

Bergolten werden ? 

Das joll nie gejchehen ! 

Dann gut! So made, daß Du wieder frei 

Dich zeigen kannſt. 

Ich werde überlegen 

Was mir zu thun noch möglich bleibt. 

Ich gehe 

Und fehre über kurze Zeit zurüd; 

So wirft Du Dich entſchieden haben. 

Bitte: 

Wenn meinem Bater Dir begegien jollteft, 

So jage ihm vorläufig nichts ; nicht joll 
Ihn neuer Kummer treffen. 

So iſt's recht. 
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Nur warte nicht, bis Dir die Röntgen-Strahlen 

Ein furdtbar Mane, Thekel, Phares malen. (Ab.) 

Arthur. Der Erneft jpricht jo feit, fait hart, und doch 

Iſt feine Abſicht gut, ich muß geitehen. 

Ich jehe ein: ich fomme aus der Klemme nicht. 

Wär’ ih das Ding auf meinem Leibe los! 

Wenn ich’s durch's Fenſter auf die Straße würfe? — 

Das geht doch nicht ; ic) würde mid) verraten ; 
Der Jude würde doch mein Kläger bleiben. 

Ad Gott! da kommt er jelbjt! Ich ſchließ mich ein. 
(Eilig in fein Zimmer und fchließt die Thüre hinter fih. Poliziſt 

kommt, fett fih auf eine Bank und nimmt ein Zeirungsblatt hervor.) 

Polizift. Den armen ungen laß id jest in Muh’. 

Zuviel geplagt macht auch die Klügften dumm. 

Der Jude da hat Zeit ein andermal. 

Wie hat der Menſch ſo ſchnell erfahren Können, 

Wo ich den Athur hingeführt ? Er glaubt’ 
Gewiß ihn im Gefängnis jchon, und dod) 

Hat feine feine Naſe ſicher ihn 

Dieher geführt. 

Jude Meyer. Berzeihen Se! Ich komme 

Herr Bolizift, ich komme ſuchen — — — 

Volizift (barichı). Was ? 

Was fommft Du juchen ? 

Jude. Meine lieben Groſchen, 

Die heil’ge Ehriftenhände haben mir 

Entwendet. 

Poliziſt. Hier im Hauſ' des Bürgermeiſters 

Iſt doch kein fremdes Gut zu ſuchen? 

Jude. Doch; 

Ich weiß: es wohnt auch hier ein Arthur Kontz, 

Mit grauſig hellem Kopf; nicht wahr ? 

Boliziit. Nun ja! 
Dort ift jein Zimmer, aber zugeiperrt. 

Jude. So laßt mid) nur ſein holdes Antlig jehen ; 

Ich werde ihm das meine gleichfalls zeigen ; 

Wir werden uns als alte ‚Freunde kennen. 

VPolizift. Mag fein; dod wird er niemand wohl empfangen. 

Jude (tlopft wiederholt, alles ruhig, ſpricht dann laut): 

Herr Kong! Sie kennen meine Stimme doch? (Alles 
rubig). 

Ich darf ihn alſo jehen nicht? Nun denn, 
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So jolf er hören mich! So bleibe figen, 

Verruchter Arthur Kong; ich melde Dir, 

Daß ic) den Vater Dein gefangen halte 

Als Bürge für den hoffnungsvollen Sohn; 

Und wenn für Mittag Du nicht zahljt, jo Liefre 

Ich Dich dem Nichter, laß Dein Haus verpfänden, 

Will dann die Röntgenftrahlen auf Did) jenden, 

Auf Dein verflärtes Haupt, durch Dein Gehirn, 

In Dein verftocdtes Herz, daß alle Welt 

Dich als ein wahres Mufter eines Chriſten 

Erfennen wird. 

Boliziit. Nun jchweig! Du frecdher Jude! 

Jude. 

(laut). 

Die Röntgenjtrahlen würden wohl an Dir 

Nicht einen Schimmer Heil’genjchein’s entdeden. 

Du haft hier nicht zu jchreien noch zu ichimpfen ; 

Das magft Du auf der Straße thun, wohin, 

Ich bitte, Schnell Dich zu verfügen. (Nimmt ihn beim Arm.) 

Unnütz, 

Mich fort zu ſchicken, will ſchon willig gehen. 

Nachmittag komm' ich aber wieder, Arthur! 

Du wirft mich doch gehört, verſtanden haben! (Ab. 

Poliziſt. Du kommſt mir nicht mehr wieder, Jude! 

Denn ſoll ich Dich noch einmal treffen hier, 

So ſchlag' ich grade Dir die krumme Naſe 

Und lehr' Dich ſpringen, wie der Sündenbock 

Im alten Teſtament; drum bleibe fern! — 

Ich wollt' die Sache wär' zu gutem Ende. 

Wär' Erneſt nicht ſo gut, ich ließe Arthur 

Sich eigenmächtig ans der Patſche zieh'n; 

Doch mid) erbaut der Freundſchaft edles Streben, 

Auch des verirrten Freundes guten Ruf 

Zu wahren: und am End’, bin aud) nicht ic) 

Familienvater? Käm mein eigner Sohn 

Auf ſchlechtem Lebenspfade: Wie wäre mir ? 

Wie dauert mich der alte Vater Kong, 

Der jegt wohl wijfen mag, wie ihm fein Sohn 

Dit Kummer jeine Lieb’ entgolten hat. 

Ermejt (tommt). Da bin ich wieder guter Mann. 

Bolizift. Deich freut, 

Sie wieder hier zu jeben ; hoffe auch, 

Daß Ihre liebevolle Mühe bald 

Mit gutem Ausgang wird gefrönet werden. 
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Der Jude and) ift eben hier gewejen. 

Er machte einen Hölfenlärm, drohte 
Und fluchte ; mußte aber Reißaus nehmen ; 

Will wiederfommen. 

Erneft. Iſt begegnet mir, 

Ich habe ihn beſchwichtigt. Werde jetzt 

Das Ding mit Arthur jchnell zu Ende bringen. 

Iſt er noch hier? jo meldet mich nur an. 

Poliziſt (kopit an der Thüre Arthur's, er öffnet und fagt): 

Ein guter Freund erwartet Sie. 

Arthur chervortretend. Indes kommt ein Photograph mit Apparat.) 

Biſt da ? 

Du bift genau, das muß ich jagen — 

(Sicht den Mann mit dem Apparat.) Wie! 

Du bringit die Nöntgenftrahlen mit ? Die ſchwarzen, 

Die dunklen, böjen Strahlen? Fort damit! 

Ich will mit denen nichts zu Schaffen haben. 

Erneft. Nun ruhig nur: Du haft mit mir zu Schaffen. 

Der Mann da fann für nichts, geht uns nichts an. 

Bhotograph. Wo wohnt der Bürgermeifter? guter Derr, 
(Zum Boliziften). 

Ich Toll ihm diejes auf fein Zimmer bringen. 

Arthur. Zum Bürgermeifter will er gar noch hin ? 

So halte ihn zurück; ich will geftehen ! 

Will alles richtig machen. 

Erneft. Soll mid) freuen. 

Drum jei auch ruhig bis allein wir find. 
(Polizift winkt dem Photographen, der ihm die Treppe hinauf folgt.) 

Arthur. So hab’ von jenem Ding ich nichts zu fürchten ? 

Erneſt. Bon diefem nicht. Much will ich Dich verichonen 

Mit weiteren Blafereien. Sei nur offen, 

Pertrau Dich mir, es wird Dich nicht gereuen. 

Arthur. Ich bin bereit ; doch eine Frage noch: 

Iſt's wahr, daß auch mein Bater fit gefangen ? 

Erneſt. Der Nude wollte ihn gefangen jegen, 

Um ihn als Geißel gegen Dich zu haben ; 

Er ward daran verhindert ; dein Vater ſteht 

Auf freiem Fuß und ift in Sicherheit. 

Arthur. So führe mid) zum Bater, will ihn jehen, 

Will meine Schuld geftchen, feine Füße 

Mit Nenethränen negen. (Meint) 

Erneit. Welche Freude 
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Bereiteft Du mir jett? Wie glüdlich ich, 

Daß nimmer idy Dich aufgegeben ; dadıte: 

Im Arthur ſteckt noch mandes Gute, mehr 

Als Mancher glauben mochte. Weine nicht! 

Es joll Dir Hilfe werden. Rede jegt, 

Wir find ja beide nun allein, und ficher 

Sit jedes Wort in meiner Brujt begraben. 

Arthur. Wie gut Du bift! ©, Dir idy trauen kann. 

So höre mid: Ich habe Schulden zwar, 

Doch ungeheuer find fie nicht, wenn auch 

Zu groß für meine Kraft und meine Kalle. 

Den Zorn des Vaters fürchtend, wollte ich 
Bom Juden Meyer eine Heine Summe 
Entleihen ; weil ich aber jchon bei ihm 

Im Buche ftehe, kam mir der Gedanfe — 

D, hätt’ ich ihn nur gleich verdrängt, den böjen, 
Den unheilvollen Plan — den reichen Juden 

Um eine Heine Summe zu beftehlen. (Seufzt.) 

Erneit. War in der That ein unheilvoller Plan. 

Arthur. Wiewohl ich willens war den Diebitahl bald, 

So bald wie möglich, wieder gut zu machen, 

Sp hätt’ ich doch geleugnet bis ang Ende, 

Wenn nidt die Nöntgenitrahlen überführt 

Mid hätten, wiewohl durch meine Dummheit nur; 

Wenn ach ic) jcheinbar nicht dran glauben wollte, 

So glaubt’ ich dod) an die geheime Kraft; 

Nur wollt’ ich nicht mid üserführen laſſen. 

Ernejt. Das war es cben, was Did überführt. 

Was denkſt Du aber jett zu thun ? 

Arthur. Du jagit, daß 

Wenn ich das Geld dem Juden wiedergäbe, 

Ich unbehelligt bleiben würde, — Nun, 

Ich bin bereit: Willſt Du es übernehmen ? 

Auf welche Weiſe ließ’ es fich am beiten 

Zurüderjtatten ? 

Erneſt. Alles wird ſich finden. 

Vertrau' Dich mir und folge meinem Winke, 

So wirſt Du bald den Juden los, und frei 

Did) wieder unter Menſchen zeigen dürfen. 

Arthur. Die andern Schulden werde ich durch Fleiß 

Und Sparjamkfeit zu tilgen juchen. 

Erneit. Schön ! 
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Das heiß ich ehrlich fprechen. Nun, jo komm, 

Wir wollen fort von hier, und bald wirft Du 

Den Bater ſeh'n und frei begrüßen dürfen. 

(Bolizift kommt die Treppe herunter. Erneſt drüdt ihm ein Geld— 

ftüd in die Hand und fagt): 

Wir jagen Ihnen Lebewohl, (Mit Arthur ab.) 

Polizift (für fid.) Ein nettes Herrchen! 

(Borhang fällt). 

Letzter Aufzug. 

(Schauplatz wie 2. Aufzug des Il. Altes. Bühne in der Aula.) 

‘Bater Kong und Emil im Gefpräd.; 

Konk. Iſt's wahr, Herr Studios, daß auch mein Sohn 
Gefangen jaß ? 

Emil. Es war des Juden Bla, 

Ihn einzufegen, nur aus Scadenfreude, 

Um uns, den Chriften, einen Streidy zu jpielen. 

Wir widerjegten uns: Ihr Sohn bis jekt, 

Noch weilt in chrenhafter Unterkunft 

Und jehnet ſich nad) Ihnen. 

Kong Welche Schande 

Er häuft auf meine grauen Haare! Nicht nur, 

Daß er die lange Zeit jo viel wie michts 
Gelernt, für all das viele, ichöne Geld, 

Das ihm mein Schweiß, der Mutter thät’ge Dand 

Eripart ; auch noch den alten Namen Kong, 

Von gutem Klang und lang bewährtem Ruf, 

Hat er entehrt! Wie kann ich ihm verzeihen ? 

Wie ihn gar lieben noch? 

Emil. Und dennoch bleibt 

Die Liebe hier das legte, bejte Mittel, 

Auf gute, fichere Wege ihn zu führen. 

Die harte Strenge macht gar leicht verftodt. 

Bedenket auch, mein lieber Mann, der Arthur 
Hat zwar nicht viel gelernt : nicht jedem iſt's 

Gegeben, vieles Willen zu erwerben. 

Sein erfter Fehler war, daß er zu leicht 

Das Leben nahm, und feinen weilen Freund 

Zum Führer fich erfor, dagegen jaichte, 

Ja schlechte Bücher las, die ihm das Herz, 

So wie den Geiſt auf faliche Führte brachten. 
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Daraus erflärt jein zweiter Fehler ſich, 

Daß er, um aus der Patiche fich zu ziehen, 

Auf frummen Wegen juchte zu entkommen. 

Auch glanbet mir: fein legter dummer Streich), 

Wiewohl recht unbeſonnen, unerlaubt, 

Geſchah gewiß, um Kummer Euch zu Iparen. 

Wenn es num anders fam, fo wollte Gott, 

Daß es zum Belten von Euch beiden führe. 

Kong. Ihr feit ein guter Derr, ich merfe wohl: 

Ihr wollt mid gnädig ſtimmen; will es jein; 

Doc eine derbe Rüge ſoll nicht fehlen. 

Emil. Doc jtoßt ihn nicht von Eurem Waterherzen. 

Er wird bald fommen: Unterdrüdt den Zorn! 

(Arthur, geführt von Emil, tritt auf.) 

Arthur. Ich ſuchte, Vater, Dich jchon allerorts, 

Mich drängt die Neue hin zu Deinen Füßen: 

(Sinft in die Knie.) 

Berzeihung, theurer Bater, juche ich, 

Wenn ich Dein liebend Herz jo jehr betrübt, 

Mit Undanf Deine Liebe, Deine Opfer 

VBergolten habe. O, verſtoß mich nicht! 

Wie einer Deiner Knechte will id) jein; 

In hartem Tagewerk will fühnen ich 

Die große Schuld. 

Rektor (kommt mit mehrerern Schülern.) Dah! So jche ich 

Did) gerne, armer Arthur! Halte feit 

An Deines Vaters Füßen: Dort Du findejt 

Bergebung und des Derzens Ruh’ nnd Frieden ! 

Konk (zu Arthur.) Verdienet hätteft Du den vollen Zorn 
Des jchwer gefränften Vaters: Wollt ich Did) 

Verweilen fern der Schwelle Deines Heim’s, 

Zu irren immerdar, id) wäre hart; 

Doc, ungerecht e8 Du nicht nennen dürfteit. — 

Emil. O, jprecht nicht jo! Er hat ja feine Schuld 

Erkannt, jo weit er konnte, gut gemacht, 

Und Sühn' er leiften will in harter Frohne. 

Kong. Auch will ich meine Worte nicht zur That 

Gelangen laffen: Nie noch jprad) ich jo, 

Doc; auch mein Sohn hat nie wie jegt geiprochen ; 

Drum will ich gegen ihn nicht härter fein, 

Als des verlorenen Sohnes Bater. — Komm, 
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Sieb mir die Hand, als Bürgschaft Deiner Worte; 

Die meine nimm, als der Bergebung Zeichen. 

Rektor. Das heiß ich chriftlich iprechen. — Weh mir that, 

Mir greiiem Leiter diefer Lehranftalt, 

Der bittre Vorwurf, daß aud) Zug uud Trug 

Hier groß gezogen wiirden. — Das zu leugnen, 

Iſt meine Pflicht. — Das ſchöne Bild vor uns 

Beweiſt, daß zwar ein umerfahrenes Herz 

Vom Böſen wohl kann angefochten werden ; 

Daß aber aud) das Ehrgefühl gemährt, 

Daß edelmüt'ge Nächjtenliebe Opfer 

Zu bringen hat gelernt. — Erlaube, Arthur, 

Zu Deinem Abjchied eine Lehre mir: 

Wenn jchon die unfichtbaren Nöntgenftrahlen 

Di in die Enge trieben, jo vergiß 

Es nie, daß Gott, der Licht und Schatten jchuf, 

Der unfer Auge künftlid) hat gefügt, 

Der auch die unbefannten Strahlen fchuf, 

Die jelbjt durch feite Wände leuchtend brechen : 

Der and in tiefften Dunfel deutlich ſieht, 

Wird zweifellos des Herzens tiefjte Falten 

Wie einen offnen Brief im Nu durchichauen. — 

Nimm, Arthur, diefe Lehre mit nad) Haus, 

Sie wird zum echten Ehrenmann dich machen. — 

(Arthur fteht zur Hechten feines Vaters, weiter bin der Rektor, links 

Erneft, Emil umd andere Schüler bilden ein Chor.) 

Chor fingt: 

(Quo ibo a spiritu tuo, et quo a facie tua fugiam ete. 

(Psalm 138.) 
oder 

Hätt’ ich der Morgenröte Flügel, 

Und eilte über Thal und Hügel x. ıc. 
(Vorhang fällt.) 

<= 

Sagen des Eſcherthales. 
Schluß.) 

Die Judenbude. 
I. 

Eine falte, ſtärmiſche Oftobernacht des Jahres 1783. 

Ziſchen den waldumkrönten, riefig fteilen Bergen des Ejcherthales 



&® 
rafte der wilde Nordiwind hindurch und umtobte machtlos die verwitter- 

ten Zürme des Schlojjes, daR die auf den ſtummen, vereinfamt in die 

Luft ragenden Wächtern aufgeftellten Wetterfahnen ächzend ſich im Kreife 

drehten, und der alte Scloßwächter jäh ans jeinem Halbſchlummer 

aufichredte 

Unaufhaltjam jagten jchwarze, regenichwangere Wolfen über das 

Thal dahin, dicke cifigkalte Tropfen auf die Erde niederfallen laſſend. 

Stodfinfter war die Nacht, öde umd menſchenleer die Straßen von Eid) 

an der Sauer. Und während draußen das unbändige Kind der Natur 

an den Fenſterläden rittelte und die Häuſer in ihren Grundveſten er: 

zitterten, jaßen in den wohlverichloffenen Häuſern um den fingenden 

Dfen die Dansbewohner in trauter Acht beijammen, aufmerkſam den 

Prophezeihungen der heidniichen Sybilla lauſchend, welche der Großva— 

ter vorlas oder die jchaurigen Sagen des Eſcherthales erzählend — zum 

wievielten Male? — Wer weiß es! — Das Yandvolf beraufcht ſich jo 

gerne an dem geheimnisvollen Sagenzauber, weldyer die Scholle umwebt, 

die er bewohnt und bebaut. 

Wie behaglich ruht es fi doc in Falter Herbitnacht am warmen 

Stubenofen beim Schwachen Scheine eines Lämpchens, wenn draußen 

der wilde Sturm raſt und der Regen ungeftüm an die Fenſterſcheiben 

podt. _ 

In einem unfern von Ejd) gelegenen Häuschen fiten zwei Per— 

onen im tiefem Stillichweigen einander gegenüber. Der falbe Schein 

einer trüben Dellampe, welche über dem feſten Eichentijche jchaufelt, be- 

leuchtet das fummervolle Antlig einer von der Laſt der Jahre gebeugten 

Meatrone, welche Flehend und bittend ihren Blick auf den ihr gegenüber: 

figenden jungen Dann, ihren Sohn, haften läßt. Die Mugen niederge: 

Ichlagen, figt der Mann da, manchmal nur schen zur Mutter aufblickend, 

als fürchte er den magnetiichen Bann, den das Mutterauge auf ihn 

auszuüben vermag. Er jcheint im Innern mit einem Entſchluſſe zu 

fämpfen, denn jein Geſicht trägt bald den Ausdruck kühner Entjchlojien: 

heit, bald weicht diefer einem milden Sanftmutichinmmer — umd der 

Degen, auf den jeine Dand ich fügt, erzittert unter dem feſten Druck 

der nervigten Faust, die ihn umflammert hält. Lange faßen fie ſchwei— 

gend, jeder im jeine eigenen Gedanken vertieft, während draußen der 

Sturm in entfejfelter Wut tobte. 

„Es wird spät, Mutter, ih muß fort!" — Zagend hatte der 

junge Mann den Blik zur Mutter erhoben. 

„So willſt du mir meine Bitte nicht gewähren?” entgegnete vor- 

wurfsvoll die Mutter, und ein merkliches Zittern erſchütterte ihren 

Körper, als fie fortfuhr: „Seh nicht hinaus im den finftern Wald 
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hente Abend, Anton ; vergeblich ift dein Gang, die Holzdiebe werden in 

diefer regnerischen Nacht ihre Wohnungen nicht verlaffen.“ 

„Ich muß, Mutter, muß unbedingt hinaus, jo lieb mir auch deine 

Nähe ift. Iſt auch ſtürmiſch die Nacht und gefahrdrohend der enge 

Waldpfad, ich darf dennoch meine Pflicht als herrichaftlicher Förſter 

nicht vernachläjligen. Du weißt ja, lieb’ Meütterchen, Lambert von 

Staffin, mein Brotherr, ift jehr ungehalten, weil ihm ſtets die jchönften 

Buchenexemplare jeiner Wälder geitohlen werden.“ 

Während der Förfter Anton noch redete, braufte draußen ein hef— 

tiger Winditog über den Sanerftrom dahin, daß die Fenſterſcheiben 

frachend aus den Angeln fielen. Yu demſelben Augenblicke erichten das 

bärtige Geficht eines Mannes an den Fenjterjcheiben, und eine höhnende 

Stimme rief hinein: „Wir jind bereit, Derr Förfter. Dier ftehen fünf: 

zehn Holzdiebe ; Sie fünnen im Walde mit uns jprechen, wenn Sie 

Mut haben.” 

Das Geficht des Sprechers verſchwand am FFenfter. Der Förfter, 

welcher beim erften Worte des Holzdiebes zum Fenſter getreten war, 

ſchnallte, Kurz entichloffen, jeinen Hirſchfänger um die Hüften. 

„O, Anton, folge ihnen nicht nach“, flehte händeringend die greiie 

Mutter, „verweigere mir nur diefe meine Bitte nicht. Sie werden dich 

töten im Walde ; du hörteſt es ja jochen ; es war eine Herausforderung, 

weldye die Dolzdiebe an dich richteten — — —" „Und der ich unbe: 

dingt Folge leiften muß", brach der Förfter ab, nach der langen Dop- 

pelflinte an der Wand greifend. 

Unendlich wehe thut es mir, lieb Mütterchen, deinen heißen Bitten 

gegenüber jo falt bleiben zu müſſen, aber es ift die Pflicht, die mic) 

hinaustreibt in den Wald; joll ich hier untätig hinterm warmen Ofen 

boden, wo draußen am Eigentum, das zu verteidigen ich dem Schloß: 

herru hoch und feierlich bei Ehrifti Blute geſchworen, Frevel getrieben 

wird. Nein, Mutter, du Fannjt nud du willſt auch nicht zulaffen, daß 

ich meine Pflicht verlege ; die Holzdiebe ſollen den Triumpf nicht ge- 

nießen, den Förfteranton mit dem Schandnamen „syeigling“ bezeichnen 

zu dürfen !" 

Eine männlide Entſchloſſenheit bligte in dieſem Augenblicke aus 

den Augen des jungen Förfters — und wie er jo daltand, ein Knappe, 

treu feinem Derrn bis zum Tode, da Ichien dieſe Begeifterung und das 

erhabene Gefühl der Pflicht, vor dem alle weichlichen Regungen  fich 

icheu zurückziehen, auch auf die Mutter übergegangen zu ſein. — Aber 

nur einen Augenblick — denn als fie ihren Anton, der inzwilchen die 

Büchſe über die Schulter geworfen, fich entfernen jah, da rief der 

dröhnende Schlag der in’s Schloß fallenden Dausthür die ſchrecklichſten 

Bhantafiegebilde der Sturmesnaht vor ihre Seele. Sie jah ihren 
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Sohn furdtlos durch Sturm und Regen den Tiefen des Waldes zu: 

jchreiten umd die jurchtbare Waffe eines Holzdiebes auf ſein Haupt 

niederſauſen. — Stumm feste fie fich zum Dfen, in dem die Flamme 

ihr anheimelndes Lied ſummte — umd jo oft draußen der Sturm ſtär— 

fer jeine wilde Stimme erhob und lauter und vernehmlicher der Schall 

der an die uferbildenden Felſen anpraltenden Sauerwelten an ihr Ohr 

drang, Ichrad die Mutter zujammen und erbebte in ungewiſſer Schre— 

fensahnung ihr Körper in convulfiotichem Zittern. — Sie faltete die 

Hände und betete — — — die Mutter betet für den pflichtgetreuen 

Sohn, der, Sturm und Regen und allen Gefahren der Nacht trogend, 

auf jchmalen Waldpfade jeinem jichern Berderben zufchreitet. 

Il. 

Einen weiten Sad loje um die Schultern geichlungen, den breit- 

främpigen Hut tief im die Stirne gedrüdt und die ſchwere, ſcharfge— 

ihliffene Art in der Hand haltend, standen die Holzfrevler um ihre 

gefällten Buchen im Kreiſe verlammelt. Dis Licht zweier Laternen be- 

leuchtete die unheimlichen &efichter, ans denen Troß und eine wilde 

Entichloffenheit, die jelbft vor dem Verbrechen nicht zurücichredt, aus— 

geprägt waren. Der Anführer, ein finfterer, unheimlicher Geſelle, der 

auf den erften Anblid als Abfümmling Judas ſich fennzeichnete, in der 

ganzen weiten Umgegend als verwegenjter Dolzfrevler befannt und ge: 

fürchtet war und deßhalb nicht mit Unrecht den Beinamen „der fchwarze 

Moſes“ trug, ſchickte Sich eben an, feine Buche auf die Schulter zu 

heben, welchem Beijpiele die übrigen Gefährten folgten, als ein gebie- 

teriiches „Dalt, niedergelegt ihr Schurfen !" sie zwang, ihre Laſt wie: 

derum abzumerfen. Vor den Dieben ftand, hoch aufgerichtet, die Zor— 

nesröte im Geſicht, der Förfteranton. 

„Ihr habt mic) herausgefordert, ihr Dolzmarder ! Hier ftehe ic) 

vor euch, wer will die erfte Kugel meiner Büchſe in's Gehirn, der trete 

hervor !* 

In der erjten Beltürzung waren die Holzfrevler einen Schritt 

zurüdgewidyen, aber in der nächiten Sekunde ſchon hatten fie alle die 

Herte hoch zum tötlihen Schlag erhoben und drangen mit dumpfem 

Gemurmel auf den Förfter vin. 

Allem voran ging der jchwarze Moſes — und fchon war diejer bis 

auf Schrittweite an den mutigen Förfter herangelangt, da frachte Antons 

Büchſe und mit einem gottesläfterlichen Fluche taumelte der am linken 

Arme Getroffene in den Kreis jeiner Kameraden zurüd. 

„Heran*, rief der Förfter, die Büchſe wicht von der Wange nehmend, 

„ich halte noch eine Kugel parat !" 

Eine unheimliche Pauſe entitand; hochaufgerichtet, eine drohende 
u 
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Nemefis, ftand der Förjteranton vor den Hochfrevfern, welche ſämmtlich 

die zum Schlag erhobenen Aerte hatten finfen laffen. Mit wild rollenden 

Augen blickte der Schwarze Mojes bald auf den jungen Förſter, bald 

auf jeine Gefährten, weldye er aufzufordern jchien, anf ihren Verderber 

einzudringen. Immer unheimlicher wurde fein Blid, immer verzerrter 

feine Züge und in gebrochenen, unzuſammenhängenden Lauten ziſchelte 

er endlich jeinen Gefährten zu: „Feige Memmen jeid ihr Alle, vierzehn 

gegen Einen, welcher faum den Knabenſchuhen entwachien iſt. Ihr denkt 

nicht an das, was Euer harrt ? Ihr vergeßt, daß der Schloßgeizhals 

Eud in Ketten legen und in den Schloßferker einjperren kann ?* 

Mehr bedurfte es nicht: gedanfenichnelt waren die beiden Laterneu 

ausgelöſcht und von allen Seiten jchlichen die Holzdiebe an den Förſter 

heran, welcher, unfähig, im der Dichten allumherrſchenden Finſternis 

gegen ſeine Angreifer fich zu wehren, von diejen nad) kurzem verzivei- 

felten KRampfe überwunden zu Boden geworfen und mit rauhen Striden 

an Händen und Füßen gefnebelt wurde. 

Sobald diejes Nachewerf vorüber, wurden gleich die Laternen wie: 
der angeziindet — und ihr bleiches Licht beleuchtete eine Scene, wie fie 

Ichauerlicher faum ausgedacht werden fonnte: auf dem Boden lag hilflos 

der Förſter umd auf ihm hodte der ſchwarze Weojes, mit verzerrtem 

Gefichte fein Opfer angrinjend. 

„Bermaledeiter Chriſt“, ziichelte der jchwarze Moſes zwiichen den 

wutgeichloffenen Zähnen hervor, „bete zu deinem Meſſias um Errettung, 

wenn du noch kannſt. Das Blut, das ich heut’ Abend verloren durch 

dich, Goim, jchreit um Mache; Mache fordert der ſchwarze Moſes, und 

du, mein größter Feind, der Feind meines Glaubens, jollft meiner 

auflodernden Nache anheimfallen. — Es ſei die Vergeltung eine Dop- 

pelte: Dentft du noch daran, wie vor faum einen Jahre der jchwarze 

Moſes in den Kerfer geftedt wurde, weil du, Bube von Förjter, ihn 

auf dem Holzfrevel ertappteft. Damals ſchon hab’ ich blutige Rache 

dir geichworen ; damals jchon lechzte ich nach dem Blute des Chriſten; 

Chrijtenblut muß ich fließen jehen, trinfen, um meinem Halle, den id) 

gegen dich und deinen Glauben hege, Nahrung zu verschaffen. Ha, 

Goim, jchreie jegt zu deinem Meſſias!“ 

Blitzſchnell ſchlug die Art des Juden einen kurzen Bogen im der 

Luft um mit dumpfem Knalle zerichmetternd auf das Haupt des För— 

jters niederzufallen. 

„DO Mutter, arme Mutter!“ Sterbend flüfterten diefen Namen 

die Yippen des Förſters. 

— Mutter! — Sie war Brüde der Seele ihres Sohnes beim 

Uebergange des rdiichen zum Ewigen! — — Wutter! — Ihre 

Gebete eilten der Seele des Sohnes voraus, Fürbitte erflehend am 
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Throne des Allbarmherzign! — — Mutter! — Sie harrte der 

Rückkehr ihres geliebten Sohnes drunten im Thale in kleinen Häuschen 

— — — fie harrte, fie betete — und mälig erloich im Kamine das 

Feuer, brannte düſter und düjterer die Yampe! — Ahnte das Mutter: 

herz, daß auch das Leben ihres Sohnes erloschen draußen im Walde ?! 

Mit höllifchem Lächeln umklammerte der entmenfchte Yude mit den 

magern Krallen jeiner rechten Hand den Dals des Sterbenden bis ein 

dunkler Blntjtrom aus deifen Naje und Mund hervorquoll, und das 

legte Röcheln, das mühſam jeine Bruft hob, aufhörte. 

Wie angewurzelt jtanden die Holzdiebe ; bleich waren ihre von der 

Sonne verbrannten Wangen wie ein Leichentuch ; die Aexte waren ihren 

Händen entglitten. 
Durch die Bäume des Waldes aber rafte der Sturm, in Strömen 

fiel der Regen nieder, daß das Licht der Laternen unheimlich) auf den 

bleichen Gejichtern der Männer zitterte ; chwarzgepanzerte Wolfenheere 

zogen über den Wald dahin, als wollten jie das Schreckliche verhüllfen 

mit ihrem undurchdringlichen Duntfel. 

Plöglidy jprang der Jude von der Leiche des Förſters auf und 

rief unter heijerem Laden: „Da! — Da fteht ihr und gafft mich an! 

Hättet ihr es bejler machen können? Oder lechzt auch ihr nad) Blut ? 

— hr Feiglinge ! Ihr jähet mich lieber dort ausgeftredt an der Seite 

diejes Goim! Fluch über euch alle !" 

Im Nu hatte er die Art wieder erhoben umd fie auf den Schädel 

des ihm zumädjitjtehenden Gefährten niederſauſen laſſen. Lautlos ſank 

der Getroffene zu Boden. 

est kam Leben in die Dolzdiebe: von Angjt getrieben, enteilten 

jie der Stätte, die der Wahnfinn und Fanatismus eines verworfenen 

Inden zum Schauplage eines jchredlichen Rachewerkes ſich erwählt und 

erft, als fie außer Bereich des Waldes ſich befanden, machte der Bor: 

derite Halt und zwang jeine nachfolgenden Gefährten, in ihrem Laufe 

innezuhalten. Um eine hohe Eiche, die auf einer felsumjäumten Höhe 

fi) erhob, verjammelten ſich die zitternden Männer und der Meltejte 

von ihnen forderte jie auf, ihre Hände zum feierlichen Schwur zu er: 

heben, feiner lebenden Seele zu verraten, was in diejer Nacht Grauen— 

haftes im Walde jich zugetragen. Alle ſanken in die Knie und leiſteten 

den furchtbaren Eid, welcher das Verbrechen des Juden in den Herzen 

diefer Männer zu ihrer eigenen Sicherheit verſchloß — till lenkten fie 

ihre Schritte in's Thal, indem fie auf verborgenen Pfaden Einfehr in 

ihre Wohnungen nahmen. 

III. 

In ihrer Stube jaß vor dem erlojchenen Kaminfeuer die Mutter 
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des Förſteranton. Bleich waren ihre Wangen und ihre Lippen bewegten 

fi in innigen, heißen Gebeten für den Sohn. Der Scyloßwächter hatte 

eben die Mitternachtsitunde verkündet, und die Mutter war beim lange 

des Hornes erſchreckt aufgejprungen, denn fie hatte durch das Geheul 

des Sturmes ein Kniftern vernommen, das allmälig ſtärker und ver- 

nehmbarer an ihr Ohr drang. Schon war jie im Begriffe der Thüre 

zuzufchreiten, da flog dieje mit mächtigem Gepolter auf und entiegt 

wid die Mutter zurücd vor der eintretenden Geitalt. 

Auf der Schwelle ftand der jchwarze Moies; wild roliten jeine 

Augen im Feuer des Wahnfinns, wire hing in naſſen Strähnen jein 

rabenſchwarzes Haar über die edige Stirne, und in der Hand hielt er 
eine brennende Laterne, deren fahles Licht jeine Züge noch unheimlicher 

erfcheinen ließ. Jetzt hob er die blutige Hand auf, wie wenn es einer 

zahlreichen Zuhörerfchaar Stillichweigen gebieten wollte und jprach mit 

einer Stimme, die wie das Rollen eines entfernten Donner an das 

Ohr der halbohnmächtigen Matrone drang : 
„Hört du die Totenfadel niftern? — Hu! — Schwarz ift die 

Nacht und blutrot fließt die Sauer vom Blute der ermordeten Ehriften. 

Licht, Licht muß dem kommenden Meſſias jeinen Purpurmantel zeigen, 

den der jchwarze Moſes, jein Auserwählter, ihm gewirkt. Nein, nein !* 

tief er immer gellender, imdem feine Haare ſich jträubten und ein hef— 

tiges Zittern jeinen Körper erjchütterte: „Sch gehe nicht mit, Goim; 

reiß' mich nicht mit hinab in den Strom, weg mit der blutigen Hand, 

fort, fort!“ — Mit wahnfinnigem Brüllen lief der Jude in die Nacht 

hinaus. 

Ohnmächtig lag die arme Frau am Boden und hörte nicht, wie 
die ZTotenfadel, welche der ſchwarze Mojes angezündet, über ihrem 

Haupte weiterbrannte und die Einwohner von Eſch auf den weithin: 

ichallenden Ruf des Schloßwächters herbeieilten, das Feuer zu löſchen. 

Als fie erwachte, lag fie, in Deden eingehüllt, vor ihrem Hauſe, um— 

ringt von mitleidigen Franen — und vor ihr brannte das Feuer, das 

all ihr Hab und Gut verzehrte. Tageshell warf die Flamme ihren 

Schein über den Sanerjtrom. 

Ein marferjchütternder Schrei übertönte die lauten Mutmaßungen 

der Menge; blitichnell war die Förftersinutter in's Wafler geiprungen 

und watete auf den Gegenſtand zu, im welchem ihr ſcharfes Mutterauge 

den Körper ihres Sohnes erkannt. Mit übermenfchlicher Anftrengung 

zog ſie denjelben an’s Land, wo fie ohmmächtig neben der entjeelten 

Hülle ihres ermordeten Sohnes niederfiel. Ihre Kraft war gebrochen ; 

dem Sauerjtrom hatte fie ihr koſtbarſtes Gut abgerungen ; jest rang 

auch fie mit dem Tode. Der Scloßfaplan, welcher inzwijchen bei der 

Feuerftätte angelommen war, jpendete der Sterbenden die Generalabjo- 
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Intion und unter dem Nufe: „O Jeſus, Barmherzigkeit mir und der 

Seele meines gemordeten Sohnes!" fchied ihre Seele von der Stätte 

des Jammers und des Elends. 
Noch brannte das Strohdach des Hauſes in heller Lohe und um 

den Leichnam des Förſters ſtanden dichtgedrängt die Anweſenden, da 

wurden fie alle plötzlich bei Seite geſtoßen und der jchwarze Moſes, 

immer noch jeine Laterne in der Hand haltend, beugte ſich über jein 

Opfer. 

„Da, du bift es?“ rich er entſetzt aus, „hab ich dich noch nicht 

genug gemordet ? — Gibt der wilde Zauerftrom jeine Opfer wieder ? 

— hr habt mid) noch nicht“, wütete er, wild um ſich jchlagend, daR 

die Laterne wie ein Gejpenfterlicht in der Luft freifte, „lebendig jollt ihr 

mic; nicht haben !" 

Fort ftürmte der Jude. 

„Eilt ihm nad) !* rief der Scloßfaplan, und gleich begannen 

mehrere beherzte Männer die Hetjagd auf den Mörder. Diejer lief, die 

brennende Laterne in der Dand, wie ein flüchtiges Roß vorwärts, bis 

er bei einer Buche, welche vereinjamt vor dem Walde, wo jett die 

Heiligkreuzfapelle fidy erhebt, ihre Aeſte ausbreitete, Dalt machte. Schnell 

zog er einen Strid, mit dem er ſonſt jen Holz im Walde zuſammen— 

band, hervor, ftellte die Laterne auf den Boden und fletterte mit der 

Behendigfeit einer Katze an der Bnche empor. In der nächſten Minute 

ließ er ſeine Füße von dem Aſte, auf welchem er ſtand, herabgleiten, 

und mit bis zur Unkenntlichkeit verzerrtem Geſichte hing der entmenſchte 

Jude, der verſtoßene Judas am Stricke, der ihn ſchnell ſeinem ewigen 

Richter überlieferte. 

- Entiegt prallten die Verfolger vor dem entſetzlichen Anblicke zurück 

und ſchnell flohen jie hinab in’s Thal, erzählend von dem  ftrengen 

Sottesgerichte, das der Nude ſelbſt auf fein ichuldbeladenes Haupt her: 

abbeichworen. . 

In geweihte Erde wurde der Leichnam des Förſteranton gebettet ; 

der Friedhof von Ejchdorf birgt feine irdiſche Hülle. Der Körper des 

Juden aber wurde janglos, klanglos hinabgejenft im die tiefe Gruft, die 

man neben der Buche, am welcher er gebaumelt, ausgeworfen hatte. Kein 

Glaubensgenoſſe murmelte ein Gebet an feiner ſich jchliegenden Gruft; 

der legte Dienft, der dem Mörder erwieſen wurde, war den Chriſten 

vorbehalten. 

Alljährlich wurde an der Buche, an welcher der jchwarze Moſes 

dem ewigen Nichter ſich überliefert, und weldye das Volk „die Juden— 

buche“ nannte, auf Frohnleichnam der Segen mit dem Wllerheiligiten 

an das verſammelte Volk erteilt, gleichſam als Sühne für das jchred: 

liche Berbrechen, welches unfern dieſer Stätte war begangen worden, 
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In fünftern Nächten aber floh der Wunderer dieſen unheimlichen 

Pfad, denn an der „Judenbuche“ erblidte er das verzerrte Geficht eines 

Gehängten, und dieſem gegenüber eine Laterne, deren Lichtftrahlen fahl 

auf das aufgedunjene Geficht des verworfenen Judas zurüdfielen. 

Eine wahrhaft grauen: und furdjterregende Ericheinung ! 

Oberhalb der Heiligfrenzfapelle itand vie Judenbuche, aber der 

Fluch Gottes laftete auf ihr, denn fie trauerte von dem Mugenblide an, 

da der Jude ſich an ihr aufhing. 

Lange Jahre ftand fie verdorrt; wie zum Racheſchwur erhobene 

Hände waren die fahlen Aeſte anzuſchauen, — aber feine Art hieb fie 

um: fie verfaulte — und von dem ſich ablöjenden Splittern bauten die 

frächzenden Naben ihr Neit. 

gäugers Heimkehr. 

Als Knab' mit blonden Haaren 

Zog ich einft fingend aus, 

Gebeugt und reich an Jahren 

Kehr' ich als Greis nach Haus. 

Ein Mägdlein dort im Garten 

Die vollen Roſen bricht, 

Auf allen meinen Fahrten 

Sah ich ſolch Blume nid. 

Und ift mir doch, als fännte 

Ich fie feit langer Zeit, 

Als wär ich jung und fände 

An meined Liebchens Seit‘. 

Da ruft der Mutter Stimme 

Und alles wird mir Har: 

Sie it's, von der im Grimme 

Ich ſchied vor dreißig Jahr“. 

Den Lenz mög’ Gott dir wahren 

Du ſchmucke Rofenmaid, 

Daß einft in Silberbaaren 

Im Herzen dir’ noch mait', 

* * 
* 

Dort wintt mit ſtillen Grüßen 

Das liebe Vaterhaus, 

Rom Kopf bis zu den Fühen 

Sieht alles anders aus. 

Blieb mur als ftummer Zeuge 

Der Erfer und fein Dad. 

Drin ſaß ich mit der Geige 

Oft bis zum hellen Tag. 

Im dichten Wald von Flicder 

Stand einft die Yaube fühl — 

Die Wiege meiner Lieder! — 

Drin Mang mein Saitenfpiel. 

Die Ichlanfen Mebenranten 

An Giebel alle fort, 

Zur fühlen Erde ſanken 

Die Rofenheden dort ! 

Ein Jüngling auf der Schwelle 

Späht nach dem Garten fern, 

Hat ficher der Gefelle 

Das Rofenmädchen gern. 

Ich möchte auf ihn fliegen, 

Ihm bieten Gruß und Hand, 

sch hab’ in feinen Zügen 

Den Neffen raſch erfannt, 

Er gebt, und deutlich klingen 
De) 

Die Worte mir ans Ohr: 

„Ein Bettler wollt eindringen, 

„Drum ſchloß ich ſchnell das Thor !* 
* * 
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Betrübt len!’ ich die Schritte — Das ift allein geblieben, 
Die Thräne reichlich flieht — Hielt Stürmen tapfer Stand ; 
Bis in des Dorfes Mlitte, Schläft Mancher meiner Lieben 

Wo's alte Kirchlein grüßt. Hier in dem fühlen Sand. 

Hier werd’ ich aufgenommen 

Nach dornenreiher Bahn, 

Es weht wie — Sei Willtommen ! 

Die Grabesluft mid an! 

Guill. Lamesch. 

Beitrag zur Geichichte 

des Schloſſes und der Herrſchaft Lalkenftein. 
Bon Theodor Bassing, Gemeindefetretär der Stadt Bianden. 

(Fortießung.) 

Margaretha und Maria von Haracourt, Herrinnen von 
Falkenftein u. f. w. 

1500— 1539. 

Margaretha und Maria von Haracourt, des edlen Grafen Andreas 

von Haracourt jüngfte Töchter, jcheinen, wie bereit erwähnt, in ehelo- 

jem Stande geblieben zu jein. Während Margaretha, die ältere Schwe— 

iter, 1539 noch lebte, wird Maria, die jüngere, in einer Urkunde vom 

4. Mai 1503 zulegt erwähnt. In diefer Urkunde erklären die beiden 

Scdweitern, von dem Markgrafen Ehriftoph von Baden, Grafen zu 

Spanheim und Herrn zu Wjeldingen, mit dem Haufe Everlingen jammt 

allem Zubehör und zwei Theilen des Hofes von Everlingen: „Die 
zwei teyle des gangen hoff zu Everlingen, an luten und gütern und 

alfer zugehorde“ belehnt worden zu fein. ’) 

Im Jahre 1522 erließ das Edelgeridht von Luxemburg einen Ur: 
theilsſpruch zwiſchen Margaretha von Haracourt wegen PBittingen (Bet: 

tingen) unterhalb Merſch a. d. Alzette, einerieits, und Philipp von 

Baden, Statthalter von Luremburg, und dem Herrn von Griechingen, 

auderjeits. *; Daraus geht hervor, daß Margaretha von Haracourt, 

Dame von Falkenftein, Mitbefigerin von Bittingen war. Daß jie es 

wirklich gewejen, wird durch eine Urkunde vom 28. Januar 1524 be: 

jtätigt. Gemäß diejer Urkunde bejcheinigt Valentin, Derr von Iſenburg, 
Nenmagen und Kohannisberg, Nitterrichter, daß zwilchen Margaretha 

1) Würth-Paquet, reene de Philippe-le-Bel, archidue d’Autriche, n® 480, 

2) Publieat. III, p. 29, ne 31. 
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von Haracourt, Dame von Everlingen, und dem Herrn von Griedjingeu, 

als Mitherrn von Pittingen, wegen des Zehnten (la none) von Bien, 

worauf beide Anjprüche machten, und wegen eines Gutes zu Pittingen, 
Streitigfeiten ausgebrochen, und daß das Edelgericht entichieden habe, 

daß, ehe die Sache abgeurtheilt würde, zuvor die Beweife von beider 

Nechten dargethan werden müßten. ®) 
Den 16. Januar 1539 ftellte Margaretha von Daracourt nod 

folgende Belchnungsurfunde aus: „ch margreth von Haracourt junt- 

„frauwe zu falfenftein und Brandenburg ꝛc. dhon funt und befenne 

„— das -ih mynen lieben und getranwen den erenveiten Reynehart von 

„Buyllich zur zyt amptman der graffidaift Salm belchnet han umd 

„crafft des breyfs beleene mit dejen nachltchenden erff gupteren 30 dem 

„ersten myt den halffen deill des Huyß zo Erplingen mit den vurhoff und 

„ader weeſen und gartten bongart buschen fFelden moelen Mäühlen) to 

„miyn de zo dem halficheit des vorjtehenden Huyß gehorig ſyut — fort 

„— To han ich zu beleent mit gemeltem (een dat meyers johan 30 ba- 

„Stendorff gelegen — item ouch haan ich in beleent ꝛc. Und Hat mir 

„deßhalben gelobt und geichworen getrauwer und holt zu fin myn umd 

„der mynen bet zu werben und arges zu warnen jo Diele das motte 

„gepurt und alles dasjhenige zu thon das eyner fromer Lchenman ſyner 

„herſchaft ſchuldig iſt von ſolcher Ichnichafft. Datum des XVI januarii 

„anno 1539 more treverensi.* °) 

In einem Scheffenweisthum vom Jahre 1537 3) und von Wiltingen 

und Kanjem, deren Grund- und auch Hochgerichtsherren die Herren von 

Falkenſtein waren, heißt es wie folgt: 

stem re grondtherren jein die herrem zu Falkenſtein und Brockhe, 

„Diejelbige fie (die Schöffen) in rem Jargedinge aud) hochgerichtsherren 

„weilen aber das hochgericht werde gebraucht durch ein Nichter zu Gra— 

„den Macheru, das ſich auch Ire grundtherrn willen gebrauchen, woraus; 

„an die XVII oder XVIII air miffel geweien tzwuſchen ein Richter 

„zu Macheren und wegen des furften zu Lutzburg und rem grondt: 

„Herrn. 

„Belangen die Duldunge (Duldigung) jagen, ſie nihe an fie ge 

„onnen worden, fie hulden aber rem gromtherren, und jo der Furt zu 

„Lutzbg. die huldunge gefunne, jo wolten fie ſich mit Irem grondtherrn 

„beraden, und dem Bilchoff von Trier willen fie fein huldunge jchuldig 

„Noch aud) gethan zu haben. 

„stem fagett, das nad icheffenweistumb die hocheitt zu falkenſtein 

„gehoere und der ambtman von faldenftein habe vur XIIII jahren 

1) Publient. III, p. 50, n® 32, und Id IV, p. 142. 

2) Diefircher Programm 1841—1842, p. 9 et 10. — Publicat. IV, p. 142. 

3) Publieat. Annce 1877, p. 336—339. 



„ein frau zu Wiltingen gefangen, die ren man jolt gedoet haben und 

„zu faldenftein gefurtt und daſelbſt laſſen richten, welches der Richter zu 

„Macheren gewar wurden und neme derhalben dem meyer zu Wyltingen 

„ein pferdt und verkauft das, jonder etwas davon wiederzugeben.” 

Noch zu bemerken ift, daß Schloß und Herrſchaft Falkenftein im 

Jahre 1509 von der dem Kaifer Karl V. feindlichen Partei in Beichlag 

genommen, und Margaretja von Haracourt auf einige Jahre ihrer 

Nenten und Gefälle beraubt ward. Im mämlichen Jahre zog Karl V. 

Falfenftein am jich, umd beichnte damit Walerins Busleyden, ') Herrn 

von Guirjch, jeinen General-Einnehmer zu Luxemburg ; doc) kam Fal- 

fenjtein bald wieder an den rechtmäßigen Bejiger zurüd. ®) 

Die Zeit, in weldye das Ableben der Gräfinnen Margaretha und 

Maria von Haracourt fällt, haben wir nicht ermitteln können ; es Scheint 

jedoch, daß der Tod Margaretha’s bald uach der Belehnungsurfunde 

vom fahre 1539 erfolgt jei, da wir fie von jegt an in feiner jpätern 

Urfunde mehr antreffeu. Bon Maria findet ſich jchon uach 1503 feine 

Nachricht weiter. Die Herrichaft Falfenjtein und alle übrigen ihnen von 

ihrer Mutter hinterlafjenen Befigungen gingen mın an ihre Scdjweiter 

Anna von Daraconrt, welche mit Johann VI. von Salm in Zothringen 

vermählt war, über. Dieje war die einzige der Schweitern, welche beim 

Ableben Margaretha’s gegen 1539 noch am Leben war. Magdalena, 

die ältefte der Schweitern, war jchon früher geftorben, ohne cheliche 

Nachkommenſchaft zu Hinterlajien. Wilhelm von Daracourt, Derr von 

Brandenburg, Lupy und Dollendorf, der einzige Bruder der vier Schwe: 

jtern, war ſehr jung geftorben, wahrjcheinlich im Jahre 1512, umd 

hinterließ mit jeiner Gemahlin, Delena von der Mark-Aremberg, nur 

einen Sohn Eberhard, der ihm in der Derrichaft folgte. Da Eberhard 

nicht vermählt war, ſtarb mit ihm, als dem letten männlichen Erben, 

der Mannesftamm im Jahre 1535 aus. Seine beiden Tanten Marga: 

retha und Anna beerbten ihn und wurden demmach FFreiherrinnen der 

Derrichaften von Brandenburg, Lupy und Dollendorf. Nach bald darauf 

erfolgtem Tode der Margaretha von Haracourt gingen alle väterlichen 

und mütterlichen Güter des Hauſes Brandenburg an die einzig über: 

lebende Erbin, Anna von Haracourt, und an ihren Gemahl, Johann 
VI. von Salnı, über. 

Sofann VI., Graf von Salm, Herr von Brandenburg, 
Falkenftein u. ſ. w. 

1539 — 1544. 

Wie bereits erwähnt, war Anna von Haraconrt mit dem Grafen 

1) Deffen Bruder Franz war 1504 Erzbifchof von Befangon. 

2) Archives de la sociöté historique à Luxembourg. 
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Johann VI. von Salm vermählt, dem fie die Herrichaften Falkenſtein, 

Brandenburg, Lupy, Dollendorf u. ſ. w. zubrachte. Aus diejer Ehe 

wurden drei Söhne und vier Töchter !) geboren, nämlid) : 

1. Johann VII., der jeinem Vater folgte. 

2. Nikolaus, ein berühmter Feldherr und einer der tapferiten 

Krieger feiner Zeit. Als General-Dauptmann von Oeſterreich zeichnete 

er fid) bejonders bei der Belagerung Wien’s durch Soliman im Jahre 

1520 aus; cr ftarb an den Wunden, die er bei Vertheidigung der 

Stadt erhielt. 

3. Heinrich Armand, Domherr zu Trier und Met. 

4. Eva, Gemahlin des Grafen Deinrid; von Würtemberg. 

5. Anna, welche im Jahre 1527 den Grafen Jakob von Mander: 

ſcheid-Blankenheim, Herrn in Keyl, Daun, Bettingen ꝛc. heirathete 

und ihm Schloß und Derrichaft Falkenftein, Güter zu Bettingen (an 

der Prüm umd an der Kyll), Berg, Fiſchbach, Everlingen ꝛc. und nad 

dem Tode der Mutter auch die Derrichaft Dotlendorf zubradhte. ?) 

6, Beatrir, welde fi) mit dem Grafen Johann von Mörs umd 

Sarwerden vermählte. 
T. Magdalena, Gemahlin in erfter Ehe des Grafen Philipp von 

Reyneck, und in zweiter Ehe des Barons Joachim von Biſch. 

Nach Profeſſor Dr. B. Graf?) starb Johann VI. von Salm im 

Jahre 1544, jeine Gemahlin Anna im Jahre 1597. 

Während Johann VIL, Graf von Salm, Herr zu Biviers und 

Marſchall des Herzogthums, als der ältefte der Söhne Yohann’s VI. 

von Salm, Herr von Brandenburg wurde, Fam Schloß und Derrichaft 

ralfenftein durd die VBermählung Anna’s von Salm mit dem Grafen 

Jakob von Mandericheid-Blanfenheim, an das legtere Haus. 

Jakob, Graf von Manderfdeid und Blankenheim, 
Herr zu Daun, Keyl, Dettingen und Falkenftein. 

y um 1570. 

Jakob, Graf von Mandericheid und Blankenheim, ſcheint erft zwei 

Jahre nad dem Tode feines Baters, im Jahre 1546, den Befig der 

Derrichaft Falfenftein angetreten zn haben. Schon ſeit 1527 war er 

vermählt mit Anna von Salm, Tochter Johann’ VI. von Salm. Im 

Fahre 1546 nämlich gibt Johann VII. von Zalı, Herr von Wiviers 

und Brandenburg, Marichall des Herzogtums Lothringen, feinem Ober: 

1) Bertholet III, Genealog. Tafeln der Grafen von Salm in Yothringen, Ant. 

vol. XXXVIII. 

2) Bärſch, Eitl. ill. I, 2. Abſchnitt, p. 560. 

3) Dielircher Programm 1860— 1861, p. 24. 



amtmann Joachim von. Bettingen und feinem Selretär, Deinrid) von 

Diedenhoven, die Vollmacht, einen Compromis zu umterjchreiben, damit 

es zu einem Vergleiche komme mit Jakob, Grafen von Manderjcheid 

und Blankenheim, Herrn von Daun und Keyl, ald Gemahl der Gräfin 

Anna von Salm, und als Bevollmächtigter Magdalena’s, geborener 

Gräfin von Salm, Wittwe, Dame von Fiihbadh, feine Schweitern, von 

wegen der Dinterlajfenichaft ihrer Mutter, Anna von Haracourt, Dame 

von Brandenburg. !) Gemäß diejer Urkunde kam eine wirkliche Trans: 

action zwijchen beiden ITheilen zu Stande und Jakob von Manderjcheid 

erhielt wegen jeiner Gemahlin Anna die Herrichaft Falkenſtein, Antheile 

von den Herrichaften Everlingen, Fiſchbach, Binftingen, Bettingen, Berg 

u. ſ. w. und nad dem Tode der Mutter auc noch die Derrichaft 

Dollendorf. Demgemäß vermehrte Jakob von Mandericheid-Blanfenheim 

durch feine HDeiratd mit Anna von Salm die Güter jeiner Vorfahren 

auf eine beträchtliche Weiſe. Alle jonftigen Verhältniſſe jeines Lebens 

find uns unbefannt. Sein Tod wird um das Jahr 1570 erfolgt fein, 

wo ihm jein Sohn Diedridy in der. Herrſchaft Falkenftein u. j. w. 

folgte. 

Diedrid, Graf von Manderfdeid und Blankenheim, 
Herr zu Daun, Keyl, Bettingen und Falkenflein. 

* gegen 1610. 

Diedrich, Jakob's Sohn, wird in einer Urkunde vom fahre 15753 

zuerft genannt. Nach diejer Urkunde ließ Diederich, Graf zu Mauder: 

Icheid umd Blankenheim, Herr zu Daun Keyl, Bettingen und Falken: 

jtein in Bereinigung mit Claudius, Graf zu Salm, Herr zu Winerß, 

Vinftingen und Brandenburg, Bruder des Grafen Paul von Salm, 

Deren von Brandenburg, durd ihre Bevollmächtigten Wolf von Scheidel 

und Meinhard, Bürger zu Diefird, ein Werzeihniß der Geisbriücder 

Güter zu Berg aufnehmen. Diedrih und Claudius bejaßen nämlid) 

zwei Drittheile diefer Güter. 2) Derjelbe Claudius von Salm leiftete im 

Jahre 1574 im Namen feiner Brüder, zu Gunſten des Grafen Diedrich 

von Mandericheid, gänzlich Verzicht auf Dollendorf, welche Herrichaft 

icon früher Jakob von Mandericheid, Water des letztern, bei jeiner 

Bermählung mit Anna von Salm zur Mitgift erhalten hatte. ®) 

s  Diedrid, Graf zu Mandericheid, Herr zu Falkenftein u. ſ. w. be: 

aß auch ein Driteheil des Hofes Tommen, welcher eine Dreiherren: 

Unterherricaft von der Derrichaft St. Vith war und wozu Tommen, 

1) Publicat. III, p. 30, n° 34. — Id. IV, p. 143. 
2, Publieat. IV, p 143. 

3) Baersch, Eifl. ill. I, 1. Abthl. p. 475. 
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Srüfeldingen, Espeler, Braunlauf, Weppeler, Aldringen, Maldingen, 

Maspelt, Crombach, Dinterhaufen, Bracht, Auel, Alfter, Weweler und 

Theile von Lengeler und Dürler gehörten. Die zwei anderen Mitherren 

der Unterherrihaft Tommen waren: Garjilius von Pallandt auf Schloß 

Neulandt umd ein Graf von Salm. Jeder diefer drei Herren hatte 

jeinen eigenen Mayer, welcher im Vereine mit den Scöffen die Ge— 

richtsbarfeit im Hofe ausübte und der Herren Gerechtſame bei den 

Berfäufen und Ueberträgen der Bauern-Güter, die zu Gunften jener 
drei Herren mit Geld und Fruchtrenten ichwer belaftet waren, bejorgte. 

Den drei Derren ſtand die Gerichtsbarkeit fogar über Leben und Tod 

zu. Das Gefängniß für die Verbrecher des Hofes war im Scloffe zu 

Reuland. ") 

Diedrid) von Manderjcheid kommt noch in einer Urkunde vom 27. 

Januar 1610 vor. Darin it er: „Diederich, Graf von Manderſcheid, 

Blankenheim und Ruſſy, Derr zu Daun, Keyl, Bettingen, Falkenſtein 

und Nenerburg, Ritter, Yitterrichter” genamut. %) 

Welchen Hauſe Diedrich's Gemahlin entiproffen, welde Mitgift 

dieje erhalten, mit wieviel Kindern jeine Ehe geſegnet war, dies Alles 

iſt ung unbefannt. Ihm folgte jein Sohn 

Philipp Diedrid, 

audi Philipp Theodor genannt. Graf von Manderfdeid 
und Dlankenheim, Herr zu Fafkenfein u. ſ. w. 

Bon diefem Herrſcher meldet die Seichichte, daß er 1636 Gouver- 

neur des Landes Yuremburg war, ) und daß er Schloß und Derrichaft 

tralfenftein dem Brüfidenten des Provinzial Nathes von Luxemburg, 

Johann von Everlingen, verkauft hat.) Wann diefer Verkauf gejchah, 

fonnte ich micht ermitteln, jedenfalls aber vor den „jahre 1638, da 

Johann von Everlingen in dielem Jahre geitorben ift. °) Philipp Died: 

rich, Graf von Manderjcheid-Blantenheim, ftarb zu Brüffel im Jahre 

1653. 8) Durch diefen Verkauf fam endlich Falkenitein mit Schloß und 

Gütern, Renten, Gerechtſamen und Unterthanen in fremde Hände. 

Am 4 Jannar 1698 verkaufte auch Karl Franz Ludwig, wahr: 

icheinlich der Sohn Philipp Diedrich's, regierender Graf zu Mander: 

icheid, Blankenheim und Falkenftein, dem Jakob Karl von Montiguy, 

1) Dr. med. Ant. Hecking, Gedichte der Stadt und ehemaligen Herrſchaft 

St. Bith, S. 185—1W. 
2° Publ. Annee 1879, n® 3666. 

3) Bertholet, IV, ant. vol. XXVII. 

4} Archives de la soeiet« historique à Luxembourg. 

5) Bertholet, IV, ant. vol, XLVI. 

6) Archives de la soc. hist. a Luxembourg. 
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von St. Vith, General-Major in Dannover’schen Dienften, und feiner 

Gemahlin, Maria Margaretha de Morant, feinen dritten Theil der 

dreiherren Unterberrichaft Tommen in der Herrſchaft St. Vith, für 

2290 Thaler. ’) 

Fortſ. folgt.) 

Litterariſche Bovitäten. 

Athende grand-ducal de Luxembourg. — Gyinnase. — Programme public A 

la elöture de l’ann&e seolaire 1898 —1899, Luxembourg. Joseph 

Beffort. — Dissertation: Dr. Fr. Jos. Bielecki. Les mots com- 

poses dans Eschyle et dans Aristophane. (Etude littdraire et 

grammaticale.) 

Athende grand-ducal de Luxembourg. Eeole industrielle et eommereiale. 

Programme publi& à la elöture de l'annte scolaire 1898— 1890, 

Luxembourg. Ch. Praum. 1899. — Dissertation: Dr. M. Hansen. 

W. Jordans Nibelunge in ihrem Verhältnis zu der Nibelungenfage und 

dem Liede. Eine litterarifche Stubdie. 

Birnbaum V. Les Musées d’Arlon. Arlon. V. Ponein. 1899, 

Federatiom arch£&ologique et historique de Belgique sous le haut patronage 

de S. M. le Roi. XIV* session. Documents du Congres archeo- 
logique et historique d’Arlon. 1899, 2me faseieule, Notiees sur 

Arlon, St-Hubert, Orval, la vall&ee de l’Eysch, Luxembourg, Re- 

mich et Nennig. Arlon. V. Ponein 1899. (Notices eompostes 

par M.M. J. B. Siebenaler, Jules Vannerns, et Nicolas van 

Werrveke.) 

Dr. Günther Hermann ſuud Dr. Fallize J. B. O.) Norwegen und feine fatho: 
liſche Miſſion. Ehriftiania. St. Dlafs-Druderei. 1899. 

Gymnase grand-ducal de Diekirch. Programme publis A la clöture de l’annde 

scolaire 1898 —1399. Diekirch. Justin Schrell. 1899, — Disser- 

tation: Dr. Nicolas Welter. Jöousé Roumanille. Sein Yebensgang 
und ferne Werte, 

Dr. Herchen Arthur. Discours prononee a la distribution des prix du gym- 

nase de l’Athende de Luxembourg, le 5 aolıt 1899. Sans nom 

d’imprimeur (Lux. L. Bück. 1809), 

Dr. Haal Bernard. Berein der bl. Zita für chriſtliche Dienſtmägde. Siebenund— 

jwanzigfter Jahres-Bericht. (Bon April 1898 bis April 1899.) Luxem— 

burg. St. Paulus-Gefellichaft. 1809. 

Dr. Kayser Antoine. Etude elinique et rationelle de quelques états mor- 

bides dependant de la pathologie des fosses nasales et des sinus. 
Paris. Jouve et Boyer. 1899. 

1) Dr. Heeking, Geſchichte der Stadt und ehemaligen Herrſchaft St. Vith, p. 

191—192. 
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Dr. Meyers Jacob. Die deutichen Bolfsichriitfteller der Gegenwart. Roſegger umd 

feine fchriftftellerifche Bedeutung. Vortrag gebalten in der Leſegeſellſchaft 

zu Quremburg. Yuremburg. Joſeph Beffort. 1899. 

Dr. Müllendorff Karl. Ecole-patronage (les filles à Luxeinbourg. Compte- 

rendu 1898—1899. Luxembourg. Leon Bitck. 1899. 

Idem. Illuſtrierter Mäßigkeits-Ratechismus. Yuremburg. Yeon Büd. 1599. 

(Mir 24 Abbildimgen von Michel Engels). 

Progymnase grand-ducal d’Eehternach. Programme publie A la clöture de 

"annee scolaire 1898— 1890. Luxeinbourg. Leon Bück. 1898. — 

1599. — Dissertation: Dr. Jean Thill. Un head-master du dix- 

neuvicıne sicele, 

Serenig Joseph. Bericht über Yeben und Wirken des Yırremburger Gejellenvereins 

fowie des von den Gefellen patronirten Vehrlings.Bereins. 35. Vereins 

Fahr. Bon Juli 1898 bis Juli 1899. Yuremburg. St. Paulus-Druderei. 

(1899.) 

Siebenaler J. B. Les taques et plaques de foyer da Musée d’Arlon. Arlon. 

V. Ponein. 1899. 

Siebenaler J. B. et Douret J. J. La Confrcrie de St-Donat A Arlon, suivie 

d'une notice biographique sur tout ce qui a été publi& en ıne- 

moire de St-Donat. — Extrait des Publications de l’Institut 

arch&ologique du Luxembourg. 1899. Tome XXXIV® des Annales. 

Arlon. V. Ponein. 1899. -- Avec une gravure. 

Staats-Ackerbauschule zu Ettelbrüd. Programm für das Schuljahr 1899-1900. 

Yuremburg. Yeon Bück. 1899, 

Stiftungsfest das 35., des Yuremburger Gefellenvereins. Yuremburg. St. Paulus— 

Sefellfchaft. 1899, 

Union dramatique. Concours international de ehant et festival 21 et 22 mai 
1599. Ville de Luxembourg. 1874— 1899. Livret-Programme. Lu- 

xembourg. Joseph Beffort. 1899. (Avec 10 vues sur 8 planches). 

Vannerus Jules. Interdit lanes sur l’eglise de Sprimont & la fin du XIVe 
sicele. Extrait du Bulletin de la Soeiets d’art et d’histoire du 

dioe&se de Liege, Tome XII. Liege. D. Cormaux. 1599. 

de Waha Mathias. Association des Ingenieurs luxembourgeois. Introduetion 

A Veleetrieit& industrielle. Conferenees donnees A l’association 

des Ing@nieurs luxembourgeois. Luxembourg. Joseph Beffort. 

1899. 

Dr. Welter Nicolaus. Frederi Miftral, der Dichter der Provence. Mit Miftrals 

Bildnis. Marburg. N. G. Elwert’fche Berlagshandlung. 1899, 

Dr. van Werveke Nicolas. Le Congres d’Arlon. Les noıns de famille du 

Grand-Duehe. La condition de nos populations rurales au ınoyen- 
äre. Extrait du „Luxemburger Wort“. Luxembourg. Soeiete 

Saint-Paul, 1899. 
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Rezenſionen. 

Interdit lanc& sur l’eglise de Sprimont A la fin du XIVe 
siècle par Juues VANNERUS, Attach& aux Archives de l’Etat ä 
Mons. Liege. D. Cormaux, in 8°, 26 p. 

Iſt es auch nur eine Epifode einer Dorigefchichte, welche uns Herr J. Vannerus 

vorführt, fo bietet diefe BVBeröffentlihung des jungen Gelehrten dennod einen äußerſt 

intereffanten Beitrag zur Kulturgefcicte des ausgehenden 14. Jahrhunderts. Ein 

ungetreuer Vormund hatte fi) an dem Gute feines Mündels verfündigt, und Schöffen, 

Schulze und Schloßhauptmann von Sprimont theilten ſich mit ihm, in rührender Ein» 

trat, in die Beute, Doc der Pfarrer ift da, er, der geborene Beihüter der Waifen, 

er macht die Sache des Berlaffenen zu feiner eigenen. Nachdem der Bann, der über 

die Betheiligten verhängt worden war, nichts gefruchtet, ließ der umerfchrodene Pfarrer 

durch den Diozefanbifcyof das Interdikt über Sprimont verbängen und dadurd den 

Herzog von Yuremburg zwingen eine grandliche Unterfuhung anzuordnen und fo dem 

Waifen zu feinem Rechte zu verhelfen. Ein fchöner Beleg für die Wirkfamfeit des 

damaligen Yuremburger Elerus, und ein ſchätzenswerther Beitrag zu den Beziehungen 

zwifchen Staat und Kirche im Mittelalter. J. G. 

Alluftrierter Müäpigkeits-Ratehismus 
von 

Karl Müllendorff, Domfapitular nnd Ehrenprofeffor. 

i8 jest hatte „Ons He- 

meéeht“ nod) fein zweckmä— 

Bigeres und wahrhaft volfs: 

thümlicheres Werfchen zu befprechen, 

wiv das vorliegende von Herrn 

Dr. Kar, MÜLLENDORFF, dem 

rührigen Präfidenten unſeres Ber: 

eines. Dieſer Katechismus, ols 

Ganzes betrachtet, ift ein wahres, 

tiefernites Wort, das ſich mahnend 

und belchrend an Jedermann wen- 

det, und das dem jchredlichen, lei— 

dev fait überhandnehmenden übel 

des übermäßigen Genuffes geiftiger 

Getränke nach Kräften zu fteuern 

ſucht. Edle Menfchenliebe ift e8, die 

dem hochwürdigen Herrn Berfafler 

die ‚jeder im die Hand drücdte und 

ihn die trefflichen Fragen ſtellen 

ließ, die er alsdann mit großer 
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Sadlenntnis und berber Wahr— 

heit auch ſelbſt beantwortet. Welche 

Mengen von Elend und Krankheit, 

jowie Verwüftung an Yeib und 

Seele werden bier aufgededt, die 

des hohnlachenden Branntweinteu— 

fels Wert find. In einen graufigen, 

gifterfüllten Abgrund fehen wir 

hinein, von deſſem Rande wir ſchau— 

dernd zurüdtreten. Wir gewinnen 

die Überzeugung vom Dafein und 
der Ausbreitung eines  Yafters, 

defien böfe Folgen Biele zu wenig 

beachten. — Nun wohlan, man 

nehme dies Foftbare Büchlein zur 

Hand, vertiefe ſich in deffen In— 

halt, und man wird fofort beflijfen 

fein, dieſe Ermahnungen auch in 

die Hände jener Unglücklichen ge— 

langen zu laffen, für die fie eigents 

lich geichrieben find. Auf Diele 

Weife entipricht das Werk feinem 

hochedelen Zwecke und wird fegens- 
reiche und hundertfältige Früchte 

hervorbringen. 

Was die Bilder anbelangt, welche 

die Schrift illuſtrieren, ſo weiſen 

wir auf die nebenſtehenden Proben 

bin. Die Kunſt bat hier, wie ſchon 

fo oft, die Aufgabe zu erfüllen, mit 

Hilfe ihrer eigentümlichen Darftel- 

lungsmittel das geichriebene Wort 

zu ergänzen, Sowie durch lebendige 

Anihaulichkeit auf das Gemüt zu 

wirfen. Wie weit wir als Autor 

der Bilder diefer Aufgabe gerecht 

geworden find, das überlaffen wir 

dem Urteil des nachfichtigen Leſers. 

M. E. 



D’Arem Seilen 
vum 

Ch. Müllendorff. 

(Gutgehale vum Herr Beschof. ı 

8. „O ja,“ sot d’Seil, „ech wos z’erzielen 

„Vu Seilen, wät an t’Hierz misst 
gon, 

„Ann ’t folesrt doraus d’selwegt 

Leéier, 

„De' an der Kir'ch get virgedro'n. 

84. „Kuckt hei dät Grät: do leit begru®wen 
„En aremt Medcehen, dät wor Mod. 
„Et hät fir löscht Vermeigen d’Armes, 
„Nodem et läng séch hät geplot. 

85. „Fir Gott ze können, him ze dengen, 
Du’rfir se mir an d’Welt geschéckt: n » 

Dät sot et seh, ann dei Grondwotrecht n ’ 

Hut sei ganzt Liewen ausgedréekt. „ 



86. 

8. 

88. 

92. 

9. 

„Et hust dem Herr gedengt we! weineg, 
„Der Worrecht no ann och am Göscht, 

„An deifster Seil ann och do baussen, 

„Wel dät es, wät den Heiland höscht. 

„De ganzen Dag huet et gearbecht ; 

„Oprichteg wor et, braf an trei. 
„Gewessenhaft, och an dem Klöngsten ; 
„Geint t’Freelıh&t nemme wor et schei. 

„Sein Hierz wor gut ann trei geint d’Menschen, 

„Wel et fir Gott schlo"g def a wäıt. 

„Fir Gott, du®cht et, hätt et gearbecht, 
„Ann hätt séch net fir ndischt gehät. 

. „Et wor fir d’Mess ann d’Saeramenten, 

„A ganz och fir d’Gebied ann d' Bouss. 
„Wat d’Menschen, du®cht et, e’rlech nennen, 

„Dät hätt bei Gott k& feste Fouss. 

„Wei nun dei Seil hät ausgeliden, 

„Sech ausgebi®d ann ausgeschafft, 

„Kont se dem Do"d séch iwerlössen : 

„Se hät dät Richtegt gut getrufft. 

. „Se durft gut hoffen ann ndischt fierehten, 
„D'Gericht hu®t hir entgeint gelächt : 

„Vum Beisen hat se sech enthälen ; 

„All Guts, ’sot weit se kont, gemacht. 

„Fir t'kurzt, onsichert Ierdeliewen 

„Hät si séch ndischt ewög geluegt; 

„Ma fir d’lescht Wuenong an der Hömecht 
„Hat si vil Schätz zesu®mebru®cht. 

3. „Weit op fir si stong d’Dir vum Himmel, 
„Vum Feier goWf se ndischt gewurr, 

„Wei gut et as dem Herr ze dengen, 

„Hät s'un séch selwer klo'r erfurr..... 

„A nu kuckt do, e pu®r Schreck weider, 
„Dät prächtegt Gräf, zur röchter Säit. 

„Do ass e reichen Herr begru®wen, 

»„ T se siwe Jor, dass hi®n do läıt. 

„Dem leiwe Gott vun Hi'rz ze dengen, 

„Du®run hu®t hi® kös r&cht gedu®cht. 
„Mat alle Leif- a Seilekräften 

„Hu®t hie ganz no der Welt getrutcht. 
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96. 

97. 

98. 

100. 

101. 

102, 

103. 

104, 

105. 

„Fir geint seng Kirech net ze felen, 

„Hu®t hie seng Seil net gut bewächt; 
„Ann oft geint Zengtgebot ze handeln, 

„Och dät hu®t him net vil gemächt. 

„Sot gong en durech d’möscht vum Li®wen, 

„A vil Gefor, a groWsser Not; 
„Ann hätt d’Gebi®t em net geholeft, 
„Entgeint gong hien dem schlechten Dotd. 

„Am Friden as e wuel gestu®rwen, 

„Belu®den ower mat vil Schold, 
„A ndischt hät hi® fir d’Se!l gesammelt ; 

„En hät sech selwer schlecht gewolt. 

. „Et kent nach oftmols Allerhäl’gen, 

„Ir den am Himmel Gloria sengt, 

„Wann net d’Barmhitrzegköt vu vilen 
„Hei vun der Itrd em Helef brengt. 

„Et wore stolz a längeg Reien 
„Yun Herren haner senger Läch ; 
„Wei del am Bi®de greilech arem, 
„So" woren si am Schwätze réch. 

„E Seilendengscht goWf och gehälen, 

„Mam Affer gongen hirer vil; 
„Ma we! den Affer kaum eriwer, 

„Wor t’Kirech voll vun eidel Stil. 

» T hät nach k& Schne! um Gräf gelöen, 

„Du wor de! Seil scho wei vergiesst ; 
„Ann d’ganz Familien hät dem Dotden 

„Als Lots den Himmel zoWgemi®sst . . . 

„Dir werft eweg de! hälegst Su°reg, 

„Dei t'Kir'ch vergiewes op i®ch hued. 
„Dovun hun d’iescht mir arem Sellen, 

„Ann dann dir selwer gro“sse Schu®d. 

„Et sen der weineg, de! nom Stierwen, 

„Gleich agin an hir eiweg Rot: 
„Wel se ze fro" se mat dem Li®wen, 

„Gin se nom Dotd ’so" schweler fro"., 

„Erlabt mer nun, no all d& Kloen, 

„Ich och ze klo'n mei &gent Léd. 
„Wei glöcklech wär ech, &n ze fannen, 
„De gläch ze helfe wär beröt ! 
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106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

112, 

113. 

114. 

11. 

= 
„Beh sen «ng vun den Alldagsseilen, 

„Dei Cott ze denge wuel entschlosst, 

„Ma dass hirt Li“we kurz a wiertvoll, 

„Sech net geheireg se bewosst. 

„Dem Mettelwe no sen “ch gängen, 
„Ech wor net heleg, och net schlecht ; 

„Mam gude Vol’k hun ech gehälen ; 
„Wei dät gemächt, 'sou wor’t mir recht. 

„Ma Gott aus ganzer Seil ze leiwen, 

„Du®rop hät ech méch net verlugt ; 
„Ze beissen, Ablass ze gewannen, 

„Du®rno hät éch net recht getru®cht. 

„Dot goWf &ch dann och opgehälen, 

„Wei éeh, nom Dotd, zu Jesus wolt: 

„A mentlang muss &ch greilech leiden, 

„Hei an dem Feier, mat (Gedold. 

„O Gott! Bis all de! arem Seilen, 

„Vun denen t'Kreizer d’Nitm hei so'n, 

„Bei Gott am Himmel sech erfreen, 

„Werd Joer iwer Jo’r vergo’n! 

„Wann dir i®ech onser welt erbärmen, 

„A net vergiwes as ons Klo, 

„Ganz licht werd dir der vil erleisen ; 

„Wel schweier fällt &r Hel’f an d'Wo.“ — 

Ergraft hu möch de! batter Kloen, 

Nach mei den deiwe Feierblöck, 

Den d’arem Seil op mech geworft hu®t, 

So dass mein Hierz go"f warm ann deck, 

„O gier“, sot ech, „wel ech i®ch hel’fen ; 

„Sehwätzt nemmen, sot wat soll gesche!’n. 

„A gelf dät och nach me! we! käschten, 

„Gleft mir, dir werd et sicher kre!'n. 

„Si dir mat allem averstänen, 

„Wät fir itch fuetrdert onse Moud ? 

„Ech hänke Kränz a planze Blumen, 

„— Wel dir ?— wo öre Leif nach rot.“ — 

„O*, sot du d’Seil, „dir sit we! Kanner, 

„A vil ze licht mam Höl’ge spilt ; 

„Et as nach läng net alles richteg, 

„Wät dir fir d’arem Selle filt. 
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. „We! oft sicht dir isch nemme sülwer, 

„An rem Arme-Seilendengseht : 
„Dir dut de Leit vil zu Gefälen, 

„Wät ons k& Notz, iech k& Verdöngscht, 

. „ So" get den Opwand mat de Giri®wer 
„Bei vilen iwer hire Stand, 

„A wat gesehit mat Kränz a Blumen, 

„As düälweis schein, a delweis Wand. 

« „Wann dir e Kranz op d’Graf kommt hänken, 
„Hut dir der Se!l dann d’Ro" verschäft ? 

„Dir meigt der Kränz ub Kränz vil höfen, 

„Den eiw’ge Kranz as dach net käft! 

„Mir Sellen hu gier op de Gri®wer, 

„Wat kent vum Hi’rz a net vum Geld: 

„De reiche Stön, dei deier Blumen 

„Dät as um Kirfeg d’eidel Welt. 

. „Wat vir den Aen i®ch soll stoen, 

„Bedenkt dir leider oft zulescht, 
„A wat als Niewesäch soll gellen, 

„Bedreift der eifreg wei dät Böscht. 

. „Dät richtegt hu®t i®ch t’Kir’ch geleert : 

„Dei set ich: Bied, bied vil ann oft, 

„A bied och dann nach, wann der fredeg 

„Den Do4de wär am Himmel hofft. 

„Wel dir ich so'n, dass dir fir d’Do"den 

„Ert Geld mat Leift hu“t ugewant ? 

„Da lost et mat Vertraue fälen 

„Am Areme seng Gotteshand. 

3. „Bedenkt och gut, dass d’Beisserlitwen 

„Bei ich verdengschtlech as a licht, 

„Bei ons ganz schweier a gezwongn 

„No aller Strönghet vum Gericht. 

„Dir leift, ma leift, &ch bi*de, manner 

„Wei d’Menschen op der Ierd et dun, 
„A leift ons me! we’ an dem Himmel 

„Dem Herr seng Engel gier sech hun. 

. „OÖ, vil vun ons hun rt Verspri®chen : 

„„Ech denken emmerzot un dech ;* 

„Ma wo" dir ons wärt ine’ we! neldeg, 

„Do lost der ons 'so" licht am Stech. 



. „Hun d’DoWden ert Gebi®d net neideg, 
„Dann as et köngeswös verluer :: 

„Et kent dann i®ch erem als Segen; 

„Dät hun der vil vun i®ch erfuer. 

. „Ann he’’rt er Kir’ch, wann si fir d’Dotden 
„Jeeh trei a wäk’reg rift an d’Mess: 
„Neischt lescht, wei d’Mess, onst Sellefeier 
„So% licht ann och eso® gewess. 

. „Sicht all den Ablass ze gewannen, 
„Den t’Kir'ch fir ons gewanne lelsst. 
„E kilen Dä fällt iwer d’Seilen, 
„Wann t'Quell vum Ablass reichlech fleisst. 

. „Dir sot: „Hätt ech erem meng Dotden, 

„Ech geif en alles bis op d’Blut.“ 
„Nun, ’t as jo licht dät nozehuelen, 

„Wann dir dat miglegt e’’rlech dut. 

. „De! bescht a lichst a neldegst Armes 

„Let t’Kirech ich alldag an t'Hand: 
„Get dir de Sellen de! vun Hierzen, 
„Da brengt der si an t'Hemechsland. 

. „Ons Leift zu ich as nu vollkommen, 
„Se hu®t all Föler ofgelurgt, 

„Wel s’alles hei a Gottes Wellen, 
„A Gottes röngem Licht betrufcht. 

. „Ann duerfir kent dir op ons zielen: 

„Dir fant bei ons de warmsten Dank, 

„Scho gleich an onsem batt’re Leiden, 

„Nach mei am eiw’ge Luffgesank. 

. „Kô n anert Hömecht kennen d’Seilen, 
„Wei hirem Gott sein Himmelshaus. 
„O, Hömwe! hu mer iwer d’Mössen, 

„OÖ, fe’rt ons höm! Vun hei eraus! 

. „Onst heigst ann änzegt Gut, Gott selwer, 
„D’äs d’Armes, dei ons Leift iech häscht. 
„O get ons Gott! Dir krit vil Segen, 

„Wann dir de grossen Dengscht ons löscht. 

. „„Wät dir de Klengsten dut, sot Jesus, 
„Mir sölwer hut der dät gedo'n“; 

„Ann de! stin iwer senge Klengsten, 

„De! sicher sen zu him ze go'n. 



136. „Dir löscht e schlechten Dengscht ireh selwer, 

„Wann dir an onser Nout ons lösst ; 

„Wel mat der Möss, de! dir welt brauchen, 

„Get iech och selwer zougemösst. 

137. „Mir se gefängen, näkeg, arem, 

„Begru®wen deif a Nout a Löd; 
„Dir wirkt Barmhierzegk&t am Grotssen, 

„Wann dir mat &rem Trotscht ons klet. 

138. „Ons arem Sellen hei erleisen, 
„D’äs Stieren an de Himmel sen, 

„Mat Fr&deblumen e beplanzen, 
„Ann eiweg Himmelsgarwe me®’n. 

139. „Vun allem, wat dir ons welt schenken, 

„Get net dat Klengst, keng Spur verluer; 

„Ons Eng’le samm’len et mat Suereg, 

„A brenge Gott et dankbar dufr. 

140. „Elo schon huele mer un allem, 
„Wät iech ug&t, de warmsten Döl, 

„Ann onst Gebiet, sit dü@s ganz sicher, 

„Wirkt kräfteg fir ert Sellenh£l. 

141. „T’leif Mutter Gottes, de! dir elert, 

„As t'Kinegin vun onsem Räch : 

„Si fent eng Fred un @rer Helef, 

„Der schweirlech kent eng aner gleich. 

142. „Nach &mol: Denkt, o denkt un d’Seilen!... 

„Nun nach fir ich e gude Rot, 
„Durch den & glecklech get am Li®ewen, 

„A séch am Stierwen net beklot. 

143. „Ganz kurz as d’aremt Menscheli®ewen, 
„I as neischt ewe! e Läf nom Dotd. 
„Irr get, den d’Liewe sicht fir d’Li®wen, 
„An him mat «lle Kräfte rot. 

144. „Ké Wiert hun d’Gider, de mer dölen, 

„Wa vil derno begirlech sin. 

„Nom heigste Gut sol dir verlangern, 

„Dät séch iech alle ganz welt gin. 

145. „Sieht net öng Fred, de kurz Zeit dauert, 
„A lang duerno nach batter schmächt. 

„Wei weis as, den eng kleng Zeät trauert, 

„Ann allzeit du®rno fredeg lächt! 



146. „Sicht net i®ch iwer d’Möss z’erhi®wen, 

„Ma halt ich roueg, halt i®ch kleng: 

„Gott as mat dem, den séch ernidregt; 

„De Stolze stöt a fällt eleng. 

147. „Dei kleng Senn get eng Zät durch t’Feier, 

„Dei grouss Senn fällt an t’Helleglovss : 
„Welt dir dem Fei’r nom Dotd entgoen, 

„Da firecht d’Senn, de! kleng, dei grouss. 

148. „Och t'Strofe vu gebeichte Sennen 
„Verlangen t'Feier oder d’BoWss : 
„Sieht s’all mat Treinen ze bedecken, 

„A stellt se Gottes Zuer net blotss. 

149. „Halt manner op ür &ge Rechter, 

„A sit me! streng mat erer Flicht. 

„Vergitsst an allem me! isch selwer, 
„A Gottes Er vir allem sicht. 

150. „Dir wesst, we! Jesus ann d’Apostel 
„Sol streng gepriedegt hu geint d’Welt: 

„Dei Welt as en dreikäppegt Deier : 
„Sas Stolz ann s’as Genoss a Geld. 

151. „Ann d’Welt get emmer nach mei weltlech, 

„Ann deser agebilter Zeit. 

„Losst ich dach net vun hir verblennen, 

„Ann halt i®ch weit vun hir, ganz wéit. 

152. „Begrufft ich net an er Geschäften, 

„Ann denkt un d’önzegt, dät det Nout. 

„Am Vateronser bied der nemmen 

„Fir t' Hélegkêt an d’d&glecht Broud. 

153. „A fir domat zu Wé ze kommen, 

„Gebraucht all Mettel: t'höleg Mess, 

„D’'Gebied ann d’BoWss ann d’Sacramenten : 

„Dann as ört seilegt Enn gewess. 

154. „T’Fegfeier wart op all de! Seilen, 

„Dei weider warem sen nach kal. 
„OÖ, niert an ich den hel’gen Eifer, 

„Sos kent den Dotd i°ch vil ze bal. 

155. „Wei onklug sit der t'Konscht ze sichen 

„Dei fir ich t'kostbar Zeit verdreift! 
„Vergiesst dach net, dass gider Stönnehen 

„An d’Eiwegköt nom Do"d sech schreift ! 
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156. „'Sou vil a licht kont éch verdengen, 

„Ma heı verdengt &ng Seil net mei,“ 
„O wann dir wesst wät de Gedanken 

„Fir d’Seilen hei as Plo a Wel! 

157. „D& wat ganz licht wor, net wolt mächen, 

„Ann net bezu®le wolt seng Schold, 

„De mus hei wellen ann och kennen, 

„Wät hi® virdrun gu‘r net gewolt. 

158. „Not, eiweg Seilen, Gottes Kanner, 

„Firwät dir net do u*we lift! 

„De klengste Wand scho wöerft i®ch nider, 

„So“ dass der kaum mel i®ch erhieft. 

159. „Ma kent @n d’Sennen net me! zielen, 

„A köngem Fal durf & verzo’'n: 
„Hu®t nach de Glaf am Hierz eng Wurzel, 

„Da kann en och nach Frichten dro’'n. 

160. „Wuel gin dei Frichten net me! zeideg, 

„Oft dreit de Bäm me! kaum e Blät: 

„Ma no dem Dotd wirkt t’Leif mei kräfter, 

„A wät nach felt, get dann ersät. 

161. „Dem Herr scng Leift huet gro®sseg Armen, 

„So“ dass se, wat sceh zu bir ke’'rt, 

„Mat Kräft ergreift et net mei opget, 

„Ann an sein Hi°rz mat Frede fe’rt. 

162. „A selwer wann de Glaf verschwonnen, 

„As tHoffnong dach nach net geschlo’n : 

„De Glaf kann emmer nei geplanzt gin, 

„Ann d’Leift kann nammel opersto’n. 

163. „D’schwach Leift get star'k gemächt am Feier, 

„Ir se vir Gottes Tro"n erschöngt ; 

„Ann durch ann durch gedrenkt mat Leiden, 

„Ir se den Alleluja sengt. 

164. „Ma Gott sei Dank! no alle Leiden 

„Gin d’Seilen dach onendlech £ro®, 

„Wa Gott en alles as an allem, 

„Ann si an him hun d’eiweg Rou.“ - 

165. D’gut Seil hät iwer all de Ri“den 

Hirt schareft A op méch gericht. 

Em ons erem wor et schon donkel; 

Hire Ae selwer wore Licht. 
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166. 

167. 

168. 

169. 

170. 

17 

174. 

17 

l. 

3. 

5. 

Nach &mol wolt éch d’Seil bekucken, 

Ma neischt geso"g “ch mei do sto'n. 
Du musst &ch, sclwer geint mei Wellen, 

Mat allem lerescht a méch go’n. 

Wo sceh d’Gestält mir hät gewisen, 

Do wor en hölze Kreiız um Gräf. 

Ech loug do läng op menge Knelen, 

Dät Kreiz hu*t mir gedengt als Stäf. 

Gedanke vun dem Lous nom Stierwen 

Hun éoeh meng Seil du iwerlost. 

Vil heig’re Wiert krit d@m sei Li®wen, 
Den et no dé Gedanke most. 

Net séle schreift vun onse Föler 

Eng Woch, ên Däch eng längeg Lescht. 

Mir sichen dann ons ze bedreien, 

T wär alles weiss ann ausgewescht. 

Dass scch keng Kräft, ké Stoff verleiert, 
As als Naturgesctz bekannt. 

E gleicht Gesetz as och fir d’Seilen, 
Fir all Gedanken unerkannt. 

'D gi Kräften an der Welt verwandelt 

An äner, dei a Wiert se gläch. 

Dätselwöcht, wa mir welle kucken, 

Erfuere mir am Selleräch. 

All gut Gedanke, Wirder, Doten 

Gin endlech emgesät a Fred. 

Eng Senn schleit allzeit em a Leiden, 

Wann d’Seil net set: „Et det mer Led.* 

A welt d’Seil net freiwelleg t’Leiden, 

(Gezwonge muss s’et dann erdro’n. 

Ann t’Strof ergräft s’oft sehon am Litwen ; 

Mei oft get se nom Dotd geschlo'n. 

T’Vergitsse kann also“ ndıscht helfen : 

Der Senn fol’gt t’Leiden op dem Fo"ss, 
Nom Dotd as t'Leide läng a schweler; 

Hei as neischt liehter ewei d' Bouss. 

Ech wöss et wuel: all dei Gedanken, 

Hät ch sehon honnertmol gehe’rt ; 

Ma mir gong et domat wei vilen: 

Se hu mei Leichtsenn net geste’rt. 
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176. 

117. 

178. 

179. 

180, 

Elo well &ch mei Li®wen ännern, 

Bei allem, wät éch dun, mech fro’'n : 

Wei geifs d’am Stierwen der dat wenschen? 

'So" dun et ann 't as gut gedo’n. 

Wät ch gefölt, well éch bereien, 

Mat Treinen ann oprichteg Botss ; 
Sot dass “ch wirdeg gin den Engeln 

Entgeint ze dro'n de Brudergrotss. 

'So® get mei Li®we voll Verdengschten, 

Mein Dotd beschöngt vum Himmelslicht ; 

So“ kann «ch d’Ierd getreischt verlössen, 

Mat Fred entgeint go'n dem Gericht. 

Ech denken un dat eiwegt Li®wen : 

OÖ dem geheiren &ch nu ganz! 
Meng Seil as fro" dohin ze goen: 

Fir si hu“t t'Ierd verluer all Glanz. 

OÖ Herr! Gef Kraft mir dät ze mächen, 

Wät &ch mer heleg virzrehol. 

Mat denger Gnod jo kann £ch alles, 

Wät &ch fir d&ch hei mäche soll. 
“ 

Enn. 

Thiofrids Keben des heiligen Willibrord 
aus dem Yateinifhen überfest. 

(Fortjetung.) 

XXIV. 

Wenn ſo aus der Seele des gefeierten Kirchenfürſten der Glanz der 

Tugenden hervorleuchtete, jo ſtrahlte nicht weniger aus ſeiner edlen 

Körpergeftalt eine jeltene Anmut. Was aus jeiner äußeren Ericheinung 

ſprach, jchien etwas mehr zu ſein al$ das, was menjchlicdye Natur ihr eigen 

nennt: es war wie Engelglanz der Xiebreiz feines Wejens. Ganz eben— 

mäßig war fein Gliederbau, jein Antlig ſtets heiter und ſchön. Wie der 

Ausdruck feines Gefichtes die Reinheit und Freude feines natürlichen 

Sinnes verriet, jo offenbarte jich in der Anmut jeiner ganzen Geſtalt 

gleichwie in einem hellen Spiegel das Gmadenleben feiner heiligen Seele. 

Sein Daupt war, wie ‚das Haupt des Wltbetagten, weiß wie die weiße 
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Wolle‘ (Dan. 7.9; Apoe. 1.14), und e8 erquidte ihn, wie einft den 

David, der Zunamitin Abiſag Hege und Pflege ) (3. Kön. 1.3); der 

nipitiiche Sinn des Namens Abiiag, welcher bedeutet „bei meinem Ba— 

ter iſt überfließende Weisheit)" oder „(die Stimme) meines Vaters ift 

wie Brillen (de8 Löwen)", kündigt nämlidy an, daß der Donner des 

göttlichen Wortes und der göttlichen Weisheit in reichlicher, die menſch— 

liſche Stimme überfteigender Kraft den Greifen bejdjieden fei. 

Nicht raubten ihm daher die vorgerücteren Jahre des Gedächtnifies 

Friſche, nicht ‚ichwächte das um das Herz erftarrende Blut‘ (Virg. 

Georg. 2.484) die Schärfe feines feurigen Geiftes, ?) nicht wurde ihm 

das Geſicht zur Rauheit verzerrt durch ‚die von Runzeln gefurdhte 

Stirne‘ (Virg. Aen. TI1TD, ſondern es ließ an ihm die göttliche Güte 

wie ein Vorausahnen der Seligfeit des zukünftigen Lebens und der 

Jugendfriſche des Auferftehungsfrühlings durchichimmern. Bon jener 

Zunge floß die Rede honiglüß, wie Homer von Neftor, ?) dem Könige 

von Pylos, bezeugt, der doc drei Menjchenalter beinahe vollendet hatte. 

Niemals gereute es ihm gelebt zu haben, denn er hatte jo gelebt, daR er 

glauben durfte, nicht umſonſt geboren worden zu fein; und da die Natur 

den Sterblichen auf Erden eine Herberge gegeben, nur damit fie dort 

verweilen im Fleiſche, nicht um darin zu bleiben, jo wußte er, daß er 

ebenjo aus der Welt jcheiden würde, nicht wie aus feinem Hauſe, fon: 

dern wie aus einer Derberge. Da feine Seele, jelbft ‚der Schönheit 

Vollendung‘ (Jerem. Thren. 2.15), ‚die Zierde des Hauſes Gottes 

liebte‘ (Ps. 25.8), To ‚waren Thränen jeine Speiſe Tag und Nacht‘ 

(Ps. 41.4). Als ansgedienter Soldat, der einen jo langen und gefahr: 

vollen Kriegsdienft durchgemacht hatte, jehnte er ſich lechzend nad) dem 

verdienten Lohne der Vergeltung, und über den Seufzern, die häufig 

1) Der Sinn diefer bildlichen, mit allegorifcher Schrifterflärung belafteten Rede: 

weife iſt etwa folgender: Willibrord erreichte vin hohes Alter ; aber die weißen Haare 

des Greifenalters, die ja ein Sinnbild der Würde und der Weisheit find, verliehen 

feinem Worte noch böberes Anfeben und eindringlichere Kraft, So wollte ja Gott 

jelbft, der vor allen Tagen war, dem Propheten Daniel und dem b. Johannes, dem 

Beriaffer der Geheimen Offenbarung, unter der Geftalt cines Greiles in jenen Traum: 

gefichten ericheinen, in welchen ev mit göttlichen Allwiſſenheit und mit der Kraft des 

Weltrichters die Zukunft feines Volles und des Gottesreiches anf Erden verfündet. 

2) Nadı Cie. Tuseul. 1.9 Tehrte der Grieche Empedokles, das Blut um das 

Herz herum fei der Sit des Geiſtes. „Empedoeles animum e»nset cordi suffusum 

sanguinem*. Diefe Anficht gibt Birgil in dem von Thiofrid entlehnten Berfe wieder, 

gemäß weldem froftiges Blut den Geiſt abſtumpfe und verlangfame. 

3) Divfe Berufung auf Homer (11. 1.247— 253) lönnte auf den erften Eindruck 

ſchließen laffen, Thiofrid babe die Flias Homers gefannt. Biel cher aber dürfte die 

Annahme gevechtiertigt fein, daß Thiofrid nur nad Cicero, da seneet. 0.31, citiert, 

wo übrigens die Stelle „ex ejus lingua ınelle duleior fluebat oratio* ſich wörtlich 

wiederfiudet. 

je] 
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aus dem Inneren feines Herzens aufftiegen, über den Strömen von 

Thränen, die aus feinen Augen quollen, goß er die ganze Liebe jeiner 

Sehnſucht aus in Gott, die Quelle des Lebens: „Es dürftet nad) dir, 

‚o Gott, mein Gott! es dürftet nad) dir meine Seele, gar jehr nad) 

dir mein Fleiſch‘ (Ps. 62.2, ; ‚meine Seele verlanget nad) dir im der 

Nacht, und aud mein Geift in meinem inneren‘ (Isai. 35.9); ‚wann 

werd’ ich denn hinfommen nnd ericheinen vor deinem Angeficht‘ ?_ wann 

‚werde ich hinüber an den Ort des wunderbaren Zeltes gehen, bis zum 

Haufe Gottes, unter Jubel und Lobgelang, und feſtlichem Klang‘ (Ps. 

41. 3.5)? ‚Viel lieber will ich als der Geringite im Haufe meines 

Gottes fein, als wohnen in den Dütten der Sünder‘" (Ps. 83.11) 

Doch warum verweilen wir dabei? Warum halten wir nod) weitgr 

den Schmerz unserer Seele hin und verlängern wir ihn, indem wir uns 

bei anderem aufhalten? Ach! wie gebrechlich find die Sterblichen, wie 

hinfällig ihre Natur! O hartes Urteil, womit der erziürnte Gott das 

menschliche Fleiſch zur Sterblichkeit verurteilt, das er geichrieben hat 

mit ftahlhartem Finger im WBaradieje, und das erjt beim legten Trom— 

petenſchall ausgelöjcht und vergefien wird! ‚Wo tft der Menſch, der da 

lebet, und jchauet den Tod nicht‘ (Ps. 88.49)? So fühlte der Heilige 

denn, daR der Tod, der graujame, unerbittliche Tod, welcher die Brüder 

trennt und die durch die Liebe Bereinten auseinander reißt, ſein Fleiſch 

zum Verzehren jich ausbegehrte ; ‚in jeinem Lande‘, jeinem Geiſte näm— 

lich, ‚vernahm er die Stimme der myftiichen Zurteltaube‘, welche ihn 

rief und lodte mit dem ſüßen Hochzeitsliede: „Steh auf, eile; komm 

vom Libanon, komm! Du wirft gekrönt!" (Hohel. 2.13, 10; 4.8). 

‚Sofort ſtand er auf, öffnete dem Geliebten‘ eilte ihm entgegen, damit 

diefer nicht vorüberginge, wein er zögerte (Hohel. 5.5), eilte, um mit 

ihm und durch ihm zu ihm jelbjt zu gelangen. 

Im Jahre der Erlöjung 739, der 7. Indiktion, im 46. Jahre 

jeiner Weihe zum Biſchof, dem 81. Jahre feines Alters, — die Nati- 

vitätsfteller ) behaupten ja von diejer Zahl, fie kündige den krank Dar— 

niederliegenden die herannahende Todesitunde an —, im 26. Jahre des 

Herzogs Karl, ?) am 7. November verlieh er ‚die Grube des Elends, 

1) Genethliaei nannte man im heidnifchen Rom foldye Yente, welche die Kunſt zu 

verjtehen vorgaben, aus der Konftellation der Geſtirne die Zukunft zu beſtimmen. Sie 

legten dabei die Stumde der Geburt und das Horoscop, d. h. die Vergleichung des zur 

Seburtsftunde vorherrichenden Geftirnes mit der Stellung der übrigen, zu Grunde. 

Ihre gewöhnliche Bezeichnung war Chaldäer. Da fie vielfach Betrüger waren, fo 

wurden fie wicderholt aus Rom und Ftalien ausgewiefen. Die Autoren (Cie. div. 

2.12, Gellius 14.1) fpredien oftmals von der Nichtigkeit ihrer Wiſſenſchaft. In diefem 

ironiſchen Sinne ıft audy die Bemerkung Thio’rids zu fallen, dev wohl andenten will, 

daß die einzige Krankheit Willibrords Altersſchwäche war. 

2) Karl Martell, deffen Bater Pippin am 16. Dezember 714 geftorben war. 

445 



R— 
aus Kot und Schlamm“ (Ps. 39.3), ‚den eifernen Ofen‘ ') (Deut. 4.20), 

flog empor aus dieſem jterblichen Leibe, um die Derrlichfeit und Erha: 

benheit des Königs der Könige ‚nicht durd einen Spiegel rätjelhaft‘ 

(1. Cor. 13.12), jondern ‚mit enthülltem Angefichte‘ (2. Cor. 3.18) zu 

ſchauen; ſtaunend über ‚des Himmels Zujammenflang‘ (Job. 38.37) 

und unausdenfbaren, unausſprechlichen Schmud, durdichaute er den 

tiefen, dunfeln Abgrund, in welchen die menjchliche Seele, jo lange der 

Kerker des Fleiſches fie gebannt hält, von Finfternis umhüllt verjenft 

ist, und in Lobliedern pries er den Gott der Heerſcharen, welcher, ‚lob- 

würdig in Ewigkeit‘ (Dan. 3.56), ‚ein unzugängliches Licht bewohnt‘ 

(Tim. 6.16). 

Dod) der Hinübergang jenes vollfommenen sraeliten aus dem 

geiftigen Sodoma und Megypten in das Land der wahren Berheißung 

fonnte nicht verborgen bleiben, jondern wurde durd göttliche Kundge— 

bung der Welt befannt. Einer jeiner auserwähltenr Scyüler, welcher, 

aufgewachjen und erfahren in aller Kenntnis des göttlichen Gejekes, 

dem Studium der Theologie mit Eifer oblag, brachte eben jene Nadıt 

mit Plalmengebet und Wachen zu. Während nun feines Geiftes Blick 

in den Höhen der Betrachtung weilte, wurde er gewürdigt, aud) mit 

leiblichen Augen zu ſchauen, wie die Scele jeines geliebten Waters und 

Erziehers, umfränzt mit jedem Tugendſchmuck, umftrahlt von einem 

blendenden, unausſprechlichen Lichtglanze, von lobjingenden, jubelnden 

Engelicharen zum himmlischen Balafte hinaufgetragen wurde. 

Die Beftattung des erhabenen Toten wurde mit größter Feierlich— 

feit begangen : Die Bevölkerung der ganzen Stadt ftrömte hin, und die 

Nachbarichaft, traurig und niedergeichlagen, jchloß fich ihr an, dem Da: 

bingejchiedenen die Ehre zu erweilen. Und da man unter dem Eindrud 

ftand, als wäre ein heilleuchtendes Geftirn des ganzen bdreiteiligen Gal- 

liens untergegaugen, fo ließ jein Tod einen allgemeinen, untröjtlichen 

Schmerz zurüd; ganz Gallien beweinte ihn wie einen Water des Va— 

terlandes, der ihm lieb und teuer, Bierde und Schirm geweien. Die 

geiftigen Söhne Willibrords, ſorgſam bemüht, einen des heiligen Leibes 

ihres Vaters würdigen Steinfarg zu beichaffen, erwarben von einer 

edlen Dame einen weißen Marmorjtein von pariſchem Glanze; leider 

aber wurde der fojtbare Stein beim Abmeffen als um einen halben Fuß 

zu furz befunden, was den Trauerſchmerz in aller Herzen nur noch 

größer machte. Doch im Augenblid konnte man feititellen, daß durch 

göttliche Muchtwirkung der Stein gewachſen und nun jogar um einen 

ganzen Fuß zu lang war. Was die Natur nicht bot, hatte das Ber: 

dienst erwirkt: Wie einft das Waſſer, das auf den Schlag mit dem 
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Stabe des Mojes aus dem Feljen Horeb gegen die Natur hervorſpru— 

delte, den Durft und das Klagen des Volkes Israel geftillt und die 

Herzen wieder mit Freude erfüllt hatte, jo wurde hier durd) das wun- 

derbare Wachſen des Marmorjteins der Schmerz der Trauernden bejänf- 

tigt und den beitürzten Gemütern Erquidung gewährt. 

Der Stein wurde um den Zeil, der das Map überjchritt, gekürzt; 

die abgehauenen Stüde bewahrte der reiche und vertrauensvolle Glaube 

auf als ein von Gott gejchenftes Linderungsmittel gegen verichiedene Arten 

von Leiden. Darauf bereitete man in großer PBietät ein Grab in der 

Kirche zur hi. Dreifaltigkeit und bejtattete dann unter lauten Klage— 

rufen der verjanmelten Gemeinde, unter Balmengefängen und geiftlichen 

Liedern, feierlich und ehrfurchtsvoll den koſtbaren Leib, nidyt im bijchöf- 

lichen Ornat und in feidenen Gewändern nad) Art der Vornehmen, 

deren Zeichen nur im jeidener Umhüllung vermodern können, jondern 

in grobem Bußhemde und mit der ſchwarzgrauen mönchiichen Euculla ') 

umfleidet, von jo lieblichen Wohlgerüchen duftend, wie wenn der Xeib 

mit den fojtbarjten Salben und Spezereien im jelben Augenblide ver: 

jehen worden wäre. 

Alle Umftehenden empfanden einen unbeichreiblichen Wohlgeruch, ®) 

durch welches Zeichen offenbar an dem toten Leibe angedeutet wurde, 

daß jener im Leben eine angenehme und würdige Wohnung des hl. 

Geiſtes geweien, in welcher der Sohn mit dem Vater in unendlicher 

Milde?) und Glorie ‚Abendmahl gehalten hatten‘, %) und bei deren 

Berlaffen die Töchter Jeruſalems, von Bewunderung ergriffen über die 

in verflärter Schönheit heranichwebende Seele, in den Lobespreis aus: 

brachen: „Wer ijt die, jo heraufiteigt wie eine Rauchſäule von Speze— 

reien aus Myrrhen und Weihraud), und allerlei Gewürz des Salben- 

händlers“ (Hohel. 3.6)? Es war ein feiner, durchdringender Geruch, 

der von ihm ausjtrömte ; denn jo lange er im Kerker des Leibes weilte, 

1) Die Cuculla war das Oberfleid der Benediltinermönde, eine Art Mantel mit 

Kapuze verfehen, welche Kopf und Schultern bededte. Urjprünglich hieß diefe Kapuze 

allein Cuculla. In Betreff der Kleidung hatte der h. Benedikt feine ſtrengen Boricrif- 

tern gegeben, fondern dem jedesmaligen Abte die Enticheidung überlaffen. Doc hatte er 

in reg. 55 die Euculla und tunica, die damals in Italien allgemein übliche 

Kleidung, empfohlen: medioeribus locis (die Kleidung follte fih nad) dem Klima 

richten) sufiicere eredimus eucullam et tunicam, et scapulare propter opera.“ 
Über die Farbe war nichts beſtimmt. 

2) Der lateinische Text hat regelmäßig Hagrantia ftatt fragrantia. Die beiden 

Wörter werden überhaupt von Thiofrid unterfchiedslos gebraucht. 

3) 2. Cor. 10.1. Bgl. Allioli, Ann, Das modestia der Vulg. ift im griech. 

Zert durch Milde gegeben. 
4) Apoe. 3..0. „Si quis audierit vocem ıneam, . . . intrabo ad illum, et 

coenabo cum illo, et ipse mecum*. Abendmahl halten ift Bild der innigften Ber: 

bindung. Allioli. 



hatte er das Gute, das er gethan, mit feitgeichloffener Hand umgeitaltet 

und verkleinert, damit es nicht grob und hart wäre, und hatte fo die 

Gewürze zu Staub gemadyt ; daher kam es, daß er, der Sünde abge: 

torben und für Gott lebend, den Duft von Myrrhe und Weihraud) 

ausſtrömte. }) 

Diefer ſüße Wohlgeruch blieb nicht im Grabe eingefchloffen nnd 

zurücgehalten. Das wird beitätigt durch das mwahrheitsgetrene Zeugnis 

von Mönchen, welche berichteten, man babe häufig gejchen, daß über 

dem Lager, das der Deilige jede Nacht mit jeinen Thränen bemegt hatte 

und auf welches das Gezelte jeines Leibes niedergelegt worden war, 

während er felbit ‚vom fremden Volke weg‘ (Ps. 113.1) ‚hinauffam zu 

unferem gerüfteten Wolfe Ilabac. 3.16), eine Rauchſäule von Wohl: 

gerüchen glei) einer dichten Wolfe wie aus einem Weihrauchsfaß auf: 

jtieg umd ſich wie ausgegoflene Salbe über den ganzen heiligen Umgang?) 

ausdehnte, ihm mit ſüßem Dufte erfüllene, Die Derrlichkeit des Herrn, 
weicher geiprochen, ‚daß er wohnen wolle in der Wolfe‘ (3. Mos. 16.2), 

erfüllte das Daus Gottes mit einer Wolfe von Wohlgerüchen umd 

zeigte durch reichliche Gnade, wie angenehm, wie ſüß, wie duftend, mit 

welchen Tugendvorzügen begabt die Seele geweien, welche dort gelebt 

md nun zum Kuſſe des geliebten Bräntigams {Flohel, 1.1) erhoben 
und aufgenommen jei. 

Ebendort jah man aud) öfter ein himmliſches Licht erglängen und 

den größten Theil der Nächte mit dem Schein feiner Helligfeit erleuch: 

ten, jo daß man aus jenem ſüßen Dufte und der überftrömenden 

9) Mit diefen auf astfetifch-paränetifche Zwecke zurüdzuführenden Erwägungen 

gleitet Thiofrid auf ein Gebiet hinüber, mit dem er befonders vertraut war: die Bor: 

züge dev Yeiber der Heiligen. Ganz fpeziell von den Wohlgerücen, die den Gräbern 

der Heiligen entitrömen, handelt ex in den Flores 1. I. cap. 5, 6 und 7. Obige 

Erörterung ift herbeigeführt durd; den Ausdrud pulveris pigmentarii in der citierten 

Stelle e. e. 3.6. und lehnt fih inhaltlih an Gregor. super cant. eant. cap. 21 

an. Dort fagt Gregor (op. t. IV. 2,300, ed. Maur,): Eeelesin sieut fumi vir- 

zula ex aromatibus ascendit, quia ex vitae suae virtatibus in interni quoti- 

die incensi reetitudinem profieit, nee sparsa per cogitationes defluit, sed sese 

intra arcana cordis in rigoris virga constringit. Quae en quar agit, dum re- 

eogitare semper ae retraetare non desinit, myrrham quidem et thus habet in 

opere, sed pulverem in cogitatione. Thiof. wendet das auf den einzelnen Heiligen 

an. Die Gewürze find die guten Werke, welche nah außen hin ſich ausdehnen. Zie 

befommen ihren Wert aber durch die Buße und Demut, welche fte im Gedanken, gleich: 

fam auf dem Brandopferaltar des Herzens, zu Staub verkleinern umd dadurch erft 

Gott gefällig machen. Nad) der Trennung vom Yeibe wirkt die Seele der Auserwählten 

noch in dem Yeibe, der ihr einſt als Tempel gleichlam gedient hat, nad, indem fie 

ihm von ihren Borzügen mitteilt. Das ift der Gedanfengang, der die Flores von 

Anfang bis zu Ende trägt und der auch an obiger Stelle durchſchimmert. 

2) Der Umgang um den Heliguienaltar und der freie Raum über demfelben. 
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Lichtfülle die ficherfte Betätigung gewann, daß himmlische Wachen und 
Meächte der Engel dort verfehrten. 

O bewundernswerter Mann, eine ‚goldene Lehne‘ !) des wahren 

Salomon (Hohel. 3.10), eine Sänfte der ewigen Weisheit, gemacht aus 

Holz; vom Libanon ) (Hohel. 3.9), deifen Lob feine menfchliche Zunge 

nach dem Berhältnifje jeiner VBerdienfte auszufprechen und darzuftellen 

vermag! Während feine mit Gott geeinte Seele, gejtellt auf den Thron 

der Herrlichkeit, am himmlischen Hofe herrichte (Apoe. 20.4), wurde jein 

Schmerzenslager, der Ort feiner Wanderfchaft und feine Ruheſtätte, 

wurden jeine entjeckten Glieder mit himmlischen Ehren verherrlicht, nicht 

jelten, jondern fort und fort, um uns den überjchwänglichen Reichthum 

der ‚mannigfaltigen, alles Map überfteigenden Gnade (Eph. 1.8; 1. 

Petr. 4.10) in ihm vor Augen zu zeigen. 

‚Bon der Fülle des Eingebornen vom Vater‘ hatte er im Fülle 
und Überfluß ‚Gnade über Gnade empfangen‘ (Joh. 1.14, 16), an 

jeinem Grabmal erglänzten unzählige Wunder ; aber in ‘Folge der 

Soralofigkeit und Unzulänglichfeit der Schriftjteller find legtere größten- 

teil3 vom Tau der Bergeifenheit überdedt. ?) Ein Schotte der Sprad)e 

und der Abſtammung nad) unternahm es zuerft, die TIhaten jenes be— 

deutenden Mannes zum bejchreiben, aber fein unbeholfener, plumper Stil 

that der Würde jeiner Lebensbeſchreibung Eintrag.) Albinus mit dem 

Beinamen Alfuin, aus Britannien, ein Mann von fein gebildetem Ge: 

icymade, da er ja Karls des Großen gefeierter Lehrer in den Spikfin- 

digfeiten der Dialektif und Rhetorik war, machte darnach den Verſuch, 

wie Doraz jagt, ‚das Unfeine auszujcheiden von dem Geijtreichen‘ und 

dem Schmudlojen eine gefälligere Form zu geben; aber da nad dem 

1) In den Flores epitaphii Sanetorum, 1.1. e.5, erläutert Thiof. in folg. Weife 

diefen Ausdrud: „Der heilige Yeib ift eine Wohnung des h. Geiftes, eine ‚goldene Lehne', 

wo der Vater mit dem Sohne ‚Abendmahl hält‘ (Apoc. 3.20); er bezeugt durch ſei— 

nen wunderbaren Duft, daß Gott, der ‚durch feinen Antritt von Purpur fich eine 

Sänite aus Holz vom Libanon gemacht‘, in ihm feinen Sig aufgeichlagen.“ 

2), Berfinnbildet Stärte und Dauer, für die ganze Ewigleit (Allioli‘. 

3) Diefelbe Klage führen in wörtlich) denfelben Ausdrüden die Gesta Treviro- 

rum (M. G. SS. 8. 212), offenbar aus Thiofrid entlehnt. Wenn aber Thiofrid der 

Berfaffer der vita S. Basini ift, wo über Normanneneinfälle getlagt wird, dann war 

er nicht genötigt, ausschließlich der Schuld der Schriftfteller die Mangelhaftigkeit der 

Trier'ſchen Quellen zuzufchreiben. — An unferer Stelle wird er wohl dem Schotten= 

mönde die inopia, dem Allnin die ineuria zum Borwurf machen. 

Scotte heißt Irländer. Wahricheinlih war es ein fchortifcher Mönch, der zu 

den peregrini (fo bießen allgemein die iriſchen Mönche) gehörte, welche Willibrord 

bei feiner Niederlaffung in Echternady dafelbit ſchon vorfand, und die ſich murmaßlid) 

feiner Yeitung unterftellten. Möglich auch, daß es ein Später zugewanderter Irländer 

war. 

4) Thiofrid fcheint diefe Yebensbeichreibung noch benutzt zu haben. 
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bekannten Wort desſelben Horaz ‚der gute Homer manchmal einſchlum— 

mert‘, jo ſcheint auch Alkuin, aus Überdruß über die langwierige Arbeit 
und den Zeitverluft, das Werf nach jeiner Vollendung nicht, wie der 

römische Dichter es fordert, ‚zehnmal bis zur Genauigkeit verbeffert zu 

haben‘, weshalb er vieles übergangen hat, was im höchſten Grade ver: 

dient hätte, der Nachwelt überliefert zu werden. Der hohe Herr war 

nämlich allzu jehr von Dofangelegenheiten in Anſpruch genommen. 

Daß aber am Grabe Willibrords Zeichen und Wunder in jo 

großer Menge gejchahen, daß man unmöglich deren Zahl beftimmen 

fann, dafür zeugten die zahlreichen Gegenftände, die zum Andenken an 

winderbare Erhörungen vor dem Brande !) der Kirche daſelbſt vorhan— 

den waren: die vielen eijernen Bande, ?) welche in der Borhalle und 

vor der Thüre der Kirche aufgehängt waren und welche durch die wirf: 

jame Bermittelung der Verdienfte des Heiligen gebrocdyen und abgeiprungen 

waren von den Gliedern der Schuldbehafteten, die in reumütiger 

Bußgefinnung ihr Fleiſch Fafteiten und dort nach erlangter Befreiung 

von der Sündenjchuld auch Nachlaſſung der Strafen erhalten hatten. 

Außerdem die Menge von Fußfeffeln, SKnienegen, Handeiſen, lauter 

Strafwerkzeuge, womit Miffethäter gepeinigi und gefangen gehalten 

wurden; dann Krankenwagen, Stäbe und Krüden und Fußbänfcen, 

welche Riemenfüßige und auf den Knien fi Dinjchleppende als Stüge 

gebrauchen ; endlich allerlei Arten von Wachsgebilden, menjchliche Glied— 

maßen darftellend, in jo großer Menge, dag ein Ochfenpaar fie faum 

fortgebracdht hätte. Zeugnis gibt auch bis zum heutigen Tage die zu 

Ehren der Derabfunft des Tröjters des h. Geiſtes gefeierte Pfingſtwoche, 

in welcher nicht nur aus der ganzen Nachbarichaft ringsum, jondern 

aus dem gejamten Gebiete von Gallien und Germanien nad) ftetigem, 

unumnterbrochenem Brauche, gleichjam nad) unauflöslichem, von Geſchlecht 

zu Gejchlecht überfommenem und wie durc einen Eidjchwur des Derrn 

bejtätigtem und übergebenem Gejege unzählige Scharen von Klerus und 

Volk dorthin zuſammenſtrömen zu regelmäßig wiederfehrender Freier und 

unter Darbringung von Opfergaben und in Bitt- und Bußprozefiionen 

andachtsvoll jeine heilige Nuheftätte betreten, wegen der weithin bekann— 

ten, weil von den Eltern an die Kinder weiter erzählten Wunderzeichen, 

welche dort während der Feſtfreude jener erhebenden Feier, nad) jedes- 

maligem Wechſel des Kreislaufs des Jahres, zur Ehre und zum Nuhme 

de8 fiebengabigen h. Geiftes offenbar wurden vor dem durd) das Grab 

1) Die frühere Abteifirche verbrannte 1017. Der Neubau wurde 1031 vollendet. 

2) Im Mittelalter war es herkömmlich, unvorjägliche Mörder, mit jchmweren Set 

ten oder Ringen um den Leib oder die Arme belaftet, Wallfahrten thun zu laſſen. 

Grimm, deutiche Rechtsaltertümer. 1854. S. 720. 
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des Deiligen geweihten Altare. Doc; lenken wir in unferen Weg wieder 

ein und erfriichen wir das durd) die Abjchweifung ermattete Schreibrohr. 

(Fort. folgt.) 

Gefchichtlicher Rückblick 
auf die im Großherzogthum Luxemburg bisher erjchienenen 

Zeitungen und Zeitjchriften. 

XXXVIII. 

Luxemburger Wort für Wahrheit und Recht. 

(Fortſetzung.) 

Dieſem Aufſatze folgte eine von Hrn. Dr. Eduard Michelis 

unterzeichnete Erklärung, welcher wir folgende Sätze entnehmen: 

Das Regieruugs-CGollegium hierſelbſt hat, nachdem unter 
den mit Beſchlag belegten Papieren des Zeitungsbürcau's vom „Luxem— 

burger Wort für Wahrheit und Recht“ unter vielen andern ſchriftlichen 

Arbeiten, aud) mehrere Aufläge von mir vorgefunden worden find, ge- 

glaubt, eine gegründete VBeranlaffung gefunden zu haben, eine gerichtliche 

Verfolgung gegen mich zu eröffnen . 2.2.2.2... Die gegen mich erho— 

bene Klage bezieht jich auf die Wr. 21 des Luxemburger Wortes, und 

zwar auf den Artikel, weicher überjchrieben ift: „Das Urtheil des Ge— 

richtes". Die Klage lautet, was ihren Daupttheil betrifft, auf „Verleum— 

dung der Negierung, des öffentlichen Miniſteriums, des Unterjuchungs: 

perjonals ꝛc.“ Und zwar wurde mir als vorzugsweije infriminirte Stelle 

bezeichnet der Sag: „Er (der Biichof) ift falich vom Regierungs-Colle— 

gium verklagt“ .... ... Meine Abſicht, warum ich den Aufſatz der 

Zeitung jchrieb, war nicht Anklage der Regierung. Vothgedrungen bin 

id) aufgetreten als Vertheidiger meiner Religion, als Bertheidiger meines 

Biſchofs, als Vertheidiger meiner Aıntsbrüder im Xuremburger Klerus, 

al8 mein eigner Vertheidiger. Denn die damalige höchſte Staatsbehörde 

hat in einem Berichte an den König uns jchmählich verleumdet, und 

uns „erbärntliche" Priejter genannt. „Ob wir erbärmliche Prieſter“ find, 

darüber hat, Gott jei es gedankt, ein Anderer zu richten, als ein Staats: 

fanzler und jegliche weltlide Behörde; wenigitens joll man erfahren, 

daß man nicht mit Feiglingen und Schwäcdlingen zu thun hat“. ') 

Termin für diefes „Preßvergehen“ wurde gegen Herrn Profeſſor 

Eduard Michelis auf den 29. Juni feitgefett ; doch fand er es unter 

feiner Würde, vor Gericht zu ericheinen und ließ dasjelbe, ohne fich zu 

1) Ibid. ©. 2. Ep. 1—3. 



vertheidigen, feinen Spruch aud) fällen. Ber Contumaciam wurde er 

defhalb auch zum höchſten Strafiage verurtheilt, nämlich zu ſechs Mo— 

naten Gefängniß, zweitaujend Franken Buße nebft den Unkoſten und 

zum Berlufte der politiichen Rechte während fünf Jahren. ?) Daß Herr 

Michelis nur auf den Math feines Nechtsbeiftandes, des Herrn Advo— 

fat:Anwaltes Dr. Michel Jonas in Luremburg, jowie jeines Freundes 

und Vertheidigers, des Herrn Advofat-Anwaltes Dr. Regnier von Trier?), 

den Nichteripruch erſter Inſtanz ohne Vertheidigung über ſich ergehen 

ließ, ift wohl jelbftverftändlich. Selbjtverftändlicher aber ift noch, daß 

Herr Michelis gegen diejes Contumazial-Urtheil jofort Appell einlegte.?) 

Hatte die Regierung vielleicht geglaubt, jie ſei durch diejen Richter— 

jpruch gerechtfertigt und Hr. Michelis als Berleumder gebrandmarkt, jo 

war fie gewaltig im Irrthume. Gegen alles Erwarten jollte Hr. Michelis 

jegt einen gewaltigen Bundesgenojjen erhalten, mit dem zu rechnen die 

Negierung abjolut gezwungen war. Und diejer Bundesgenoffe war fein 

anderer, al der gefammte Clerus des Luxemburger Yandes. 
Am 12. Juli 1848 erliegen alle Mitglieder der Bfarrgeiftlichkeit 

der Stadt Luxemburg eine Colleftiv-Erklärung, der wir nicht umhin 

fönnen, die nachfolgenden Sätze wörtlid) zu entnehmen: u»... Wir 

alle erklären aber hiermit, daß Herr Michelis nur in unferm Sinne 

und in unjerer Meinung geiprochen und gehandelt habe, und daß wir, 

jo wie derjelbe für uns und mit uns gehandelt und geiprochen hat, io 

auch mit ihm handeln und für das, was er in Nr. 21 der Zeitnug 
gejagt hat, einftehen .». 2.2... Wir jprechen daher alle zuſammen 

vor aller Welt hiermit ausdrüdlic” unfere Meberzengung aus, daß der 

Hocdmürdigfte Herr Biſchof vom Regierimgs-Eollegium faljch beim Kö— 

nige ift verklagt worden... .. und erklären insgeſammt, daß, wenn 

das von Herrn Profeſſor Michelis in der 21. Nummer des Luxemburger 

Wort Gejagte für ftrafbar erfunden worden, wir alle für ebenfo ſtraf— 

bar angejehen werden jollen.“ #) 

Doch dabei allein jollte es noch nicht jein Bewenden haben. Nach 

und nad) traten alle Priefter ſämmtlicher Dekanate des Landes der Er- 

flärung der Luxemburger PBfarrgeiftlichkeit bei und jomit war die Ange- 

legenheit des Herrn Michelis eine Angelegenheit des ganzen Luxemburger 

1) Einen Bericht über diefe Gerichtsverhandlungen ficbe im „Luxemburger Wort“, 

Jahrg. 1848 Nr. 30, vom 2. Juli. S. 2. Sp. 2—3. 

2) Herr Dr. Negnier hatte Hrn. Michelis erklärt „die Sache Liege fo einfach, umd 

der von Hrn. Michelis gefchriebene Aufſatz enthalte fo wenig irgend etwes Tadelloſes 

oder Strafwürdiges, daß er einftweilen obne alle Bertheidigung das Urtheil jedem 

nnparteitichen Gerichte überlaffen könne“, Bgl. Yuremburger Wort, 1848 Nr. 29, 

S. 2. Sp. 3. 
3) Yuremburger Wort, 1848, Nr. 35, 

4) Luxemburger Wort 1848, Wr, 33, S 4 Sp. 3 
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Elerus geworden. Die Berurtheilung des Hrn. Michelis hätte folge: 

gemäß auch auf die geſammte Geiftlichkeit ausgedehnt werden müſſen. 

Diefen Schritt zu thun, mußte die Negierung aber großartiges Bedenfen 

tragen. Was war aljo zu machen um aus der Sadgajje, in die man 

durch das einmüthige Vorgehen des Clerus auf Negierungsieite gerathen 

war, wieder herauszufommen ? Eines Mittels wollte man fich bedienen, 

um ſich aus der Patſche zu ziehen, gegen deffen Anwendung das „Lu: 

burger Wort", allerdings ohne Erfolg, zu Felde zog. Hören wir deſſen 

eigenen Worte: „Eine andere Frage, die ſich in diefem Wugenblide in 

den Vordergrund drängt, ift die einer zu gewährenden allgemeinen Am— 

neftie. Wir wußten jchon voraus, daß man von einer gewiffen Seite 

her !) nichtS$ jehnlicher wünjchte, als die Gelegenheit ®) zur Beantragung 

einer Amneſtie. Man wollte dadurc großen Verlegenheiten, worin man 

jelbjt verwidelt war, vorbeugen, und ans einer Schlinge 3) befreit wer: 

den, die fich enger und enger um gewiffe Leute +) zujammenzieht. Ya 

eine gewiſſe Bartei hätte durch Beantragung einer Anmeftie der ganzen 

Sache jogar den Schein zu geben verfucht, als handle fie großmüthig,?) 

als jei fie jelbit jchuldlos und unangefochten uud als bedürften ihre 

Gegner eines Aktes der Gnade, während feiner tiefer und heillojer ver» 

widelt dajteht, als eben ſie . . . . ... Dieſes Alles zuſammengenom— 

men, muß es jedem Luxemburger klar machen, auf welcher Seite in 

diejem Augenblicke eine rathloje Berlegenheit, eine vollftändige moraliſche 

Niederlage ift, die mur einigermaßen durch eine allgemeine Amneſtie 

überdedt und übertüncht werden fünnte...... Allerdings mag nun 

eine Amneſtie wünjchenswerth jein für die, welche wirklich fompromittirt 

find ©) und noch größere VBermwidelungen ?) für fid) fürchten müſſen. Die 

Katholiken wollen und verlangen feine Amneſtie. Namentlid” muß die 

Geiſtlichkeit,“) die man jo oft als betheiligt bei den unruhigen Vorfällen 

1) D. 5. von Seite der damaligen Regierungspartei. 

2) Bei Gelegenheit der Promulgation der Conftitution vom 9. Juli 1848 beauf- 

tragte Herr Norbert Dieb eine allgemeine Ammeftie, welche dev König Großberzog 

Wilhelm IT. aut am 21. Juli erließ. 

3) Diefe „großen Berlegenheiten“ und diefe „Schlinge” waren der Regierung 

bereitet worden durd die Erklärung des gefammten Clerus, das Loos des Hrn. Mi— 

chelis theilen zu wollen, gemäß dem alten Spruche: „Mitgefangen, mitgehangen“, 

4) Um die Mitglieder der damaligen Regierung. 

5) Gegen Hm. Profeffor Eduard Michelis im Befondern und gegen den ganzen 

Yuremburger Elerus im Allgemeinen. 

6) Eben die Hegierungsmitglieder, wegen ihres Berichtes an den König-Großher— 

309 uber die Vorgänge zu Yuremburg am 16. und 17. März 1848. 

T) In weldye fie hineingevathen wären, wenn der ganze Clerus auf der Anklage: 

banf bätte erfcheinen müffen. 

8) Und vor allen andern Prieftern der in erſter Inſtanz verurtheilte Redakteur 

des „Lurenburger Wort“, Hr. Dr. Eduard Michelis. 
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de8 März hat darftellen wollen, gegen ein von ihren Feinden ihnen zus 

gedachtes Geſchenk der Amneſtie auf's feierlichfte proteftiren. Die Geiſt— 

lichkeit hat bereits entjchiedene Schritte gethan, welche ihre Ankläger 

ſelbſt factiich in den öffentlichen Anklagezuftand verjegen, umd die geeig: 

net jind, den Schleier, worin man die Ereigniffe der legten Zeit hat 

einhülfen wollen, zu lüften. Wenn alfo in diefem Wugenblide auf eine 

Amneſtie angetragen wird, jo kann diejelbe höchſtens für Die eine will: 

fonımene Gabe fein, die weitere Enthüllungen nur mit innerer Bejorgniß 

entgegenjehen können, nicht aber für die, welche vom Anfange an nur 

auf die ftrengjte Unterſuchung angetragen haben, und bis auf diejen 

Augenblid darauf als auf ihr Recht beharren.“ ®) 

Trotz alio diefer muthigen, entichiedenen Proteftation des „Luxem— 

burger Wort", wurde, wie bereits bemerkt, die von Regierungsſeiten jo 

jehnlichft erwünjchte Amneſtie erlaſſen. In Folge davon war alfo die 

Angelegenheit ?) des Hrn. Micyelis todt geicdywiegen, und ging derjelbe, 

ohne daß jeine Sadje in der Appellinftanz neuerdings behandelt worden 

wäre, volljtändig jtraflos aus. 

(Fortjegung folgt.) M. Blum. 
Hm | 

Der Regen. 
1. 3. 

Es ſtrömet der Regen Der Tag geht zur Neige; 

Aus ſchwebender Wolke Der Nachtigall Weiſe 

Herab auf's Gefilde, Süß ſchmelzend erklinget, 

Und blühender Segen Und unter'm Gezweige, 

Bekränzet die Fluren Ganz leiſe das Bächlein 

In mailicher Milde. Sein Nachtgebet ſinget. 

2, 4. 
Es ſteigen die Düfte Die ſcheidende Sonne 

Zum Throne des Gebers Durchſchimmert die Wälder 

Aus Blume und Blüte, Mit glutroten Strahlen; 

Weich wehen die Lüfte Beſel'gende Wonne 

Und künden im Säuſeln Durchflutet die Herzen 

Die waltende Güte, And bannt alle nalen, Win 
— — — 

1) Luxemburger Wort, 1848, Nr. 36, ©. 2, Sp. 1—2. 

2) In der 4 Artitel umfaſſenden Amneſtie lautet Art. 1: „Amnistie generale 
ost accordde pour tous les fuits punissables dösignes ei-apres . „ . . . Calom- 
nie, injures, outräges et menaces envers les autorit6s constituces, les fonetion- 
naires et les agents de lautoritö . . . .. Art. 2: L’amnistie deerötde par 
V’artiele 1er qui préoède, aura pour eflet: 1° La cessation de toutes les pour- 
suites commenctes ou A intenter ü raison (les faits amnisties. 2° La remise 
des amendes, emprisonnements, confiscations, demolitions, frais et incapacites 
lögales, resultant de condamnations prononeees pour des faits amnisties, et 
non encore exdeutes. . . .. “ (Voir: Memorial lögisiatif et administratif du 

“ Grand-Duche de Luxembourg. Annde 1848 p. 445 —447.) 



Notes biographiques 
sur des Jösuites nés dans l’ancien Luxembourg ou ayant fait 

partie des collöges de Luxembourg et de Marche 

(1627-1765) 
par 

Jouns VANNERUS, 

Attach“ aux Archives de V’Etat A Mons. 

(Fin.) 

MEURICE, Hensrı, de Villance, Pre, mort ä Lille le 1er dee. 

1762 vers 4 h. de relevee. — „Natus in Vfllance, agro Luxemburgensi, 

12 nov. 17... humanioribus litteris studuerat Leodii quinquennio, philoso- 

phiae biennio et theologiae quadriennio Duaeci, antequam societatem ingre- 

deretur. Hane ingressus Tornaci 28 Tbris 1724, peracto tyrocinio, scholastico- 

rum vota omisit 29 Tbris 1726; inde missus Valeneenis grammatieam, syntaxim 
et poesim docuit. Iterumque poesim Nivellis, unde Tornacum emissus mis- 

sionibus triennio operam derlit, quas et Insulis posten obiit biennio. Emissa 

Duaei anno 1736 mensis feb. die 21a quatuorum votorum professione et 

tradita ibidem per annos 7 philosophin, Insulas rediit, ubi dixit ad moniales 

et in paroceiis fuitque simul primum scholarum praefeetus, deinde sodali- 

tatis juvenum director, praeteren exereitiorum spiritualium direetor seeunda- 
rius, postremo primarius, quo munere ad finem usque vitae non minus 

impigre quam laudabiliter est defunctus“. 

MEY, Nicouas, Luxembourgeois, Frere, mort à Luxembourg 

le 16 mars 1665 à 9 h. du soir. — „Obiit .. . F. Nicolaus Mey, ex 
agro Luxemburgensi, anno actatis 42do, soeietatis initan 6%. Morbus fuit 

febris heetien. Coquum egit variis in loeis et postremo hie pistorem mensibus 

aliquot diligenti eura*. 

MEYS, Ciartes, de Luxembourg, Pere, mort dans cette 

ville le 4 nov. 1732 a Th. du soir. — „Natus erat Luxemburgi 2a ju- 

nii 1680, societatem ingressus Tornaci 29 Tbris 1698. Peracto tyrocinio, hu- 

maniores litteras repetiit Insulis, quas postinodum tum Insulis, tum Luxem- 

burgi tradidit sexennio. Theologine scholasticae operam dedit Duaei, inde 

Luxsemburgum redux scholis humanioribus praefuit, simulque direxit eiviam 

sodalitatem annis 3. Exacto tertio probationis anno et 4 vota professus, 

philosophiam docuit annis 2; quo teinpore et germanice dixit in templo nostro 

singulis diebus dominieis. Tum designatus ad theologiam moralem, Deo aliter 

disponente, missus est Bonnam, ubi in anla serenissimi prineipis Electoris 

Josephi Clementis dixit modo gallier, modo germanice annos T7’/,, quod ipsum 

reversus Luxembvurgum, per annum cum dimidio variis in templis prasstitit. 

Posten galliee eoneionatus est in templo nostro anno uno, germanice in 

paraeein Saneti Nicolai annis 5, minister eollegii fuit annis ejreiter 8.“ Plus 

loin, à propos de son zele, nous lisons le trait auivant : „Vix sacertdotio initia- 

tus ab episcopo evocatus Atrebatum pro militibus germanis contagiosä lué 

laborantibus, indefesso labore in nosocomiis ita din noetuque illis adfuerit 
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DIR 1 
ut, contracto gravi morbo exhaustisque viribus, aegre adınodum ad suos 

Duaeum reverti potuerit“. 

Il signe à Luxembourg le 14 aoüt 1728. 

MODESTE, Cnarues, Pöre, né & Givet en 1656, mort 

d’asthme et d’hydropisie à Luxembourg le 13 janvier 1727, a 2 
h. de relevee. — „Societatem ingressus Tornaei 288 oet. 1677, peracto ty: 

roeinio philosophiam repetiit Insulis anno dimidiato, subinde humaniores 

litteras docuit variis in locis per annos 6 totidemque menses. Auditä Duuei 

theologiä biennio, missus est Armenteriam ad tertiam probationem, inde 

Marchiam ubi per tria coadjutoris spiritunlis vota societati adseriptus est 

2a feb. 1691. Post tradita ididem aliisque in locis aliquot annos humaniora, 
missionarii munus obiit per annos plures cum Marchise tam Luxemburgi, 

ubi et ad milites et ad pauperes nee non in scholis trivialibus quamdiu per 

vires lieuit eatechesim habuit“. 

MOUTON, Gıirtes, de Marche, Pere, mort a Mons le 8 fc- 

vrier 1637, a 4 h. du matin. — „Coadjutor formatus anno 1606, vixit 

universim annos 76, in soeietate vero 56 . . . Docuit in ea humaniores lit- 

teras annis 7, syntaxim uno et rhetorieam uno, poösim 5, variis in loeis. 

Praefeetus scholarum fuit annis 4, sodalitatis 3... . . Seripturae sacrae stu- 
diis deditus fuit, adeo ut cum vix animam duceret, ineumberet adhue sacrae 

super mensaım leetioni, quam assidue ob oculos habebat*, 

NIDRUM, Gasrarp, de Vianden, Pere, mort & Luxembourg 

le 10 juin 1663, à 21/, h. de relevee. — „Natus erat Viandae, oppido 
ditionis Luxemburgensis, anno 1588, soeietatem ingressus Tornaei anno 1611, 

eoadjutorum spiritualium numero adseriptus anno 1627. Post traditas literas 
humaniores et gestam scholarum praefeeturam coneionatorem egit Luxem- 

burgi, Franckendaliae et Neostadii annis omnino 28 continuis ; direetorem 

sodalitatis eiviam Luxemburgi 10; superiorem residentiae Franekendaliae 

ot Neostadii 6. Morbi genus varium et multiplex fuit: nam ad herniam 

veterem accessit annis ab hine aliquot nervorum tremor ac defeetus tantus, 

ut paulatim et ingrediendi et loco ee movendi faeultas omnis eum defoce- 

rit; adhue lotii stillieidio ac foeda erurium .... . eratione divexatus; tan- 

dem dierum aliquot febrieula statim ab universali jubileo eorreptus et con- 

foctus est*. 

NISRAMONT, Niıcoras, de Laroche, Pöre, mort d’apoplexie 
a Tournai le 23 dee. 1763, vers minuit et demi. — „Natus erat 
Rupibus in Ardenna 6% Xbris 1696; societatem ingressus Tornaei la &bris 

1715, ibidemque votis simplieibus emissis, humaniora doeuit septennio et 

rursus, post auditam Luxemburgi theologiam anno uno, philosophiam vero 

compendiose prius Armentariae probatus, tradidit Duaeci sexeennio, ubi qua- 

tuor vota professus est 2# fob. 1731. Marchiensem postea residentiam, domum 
probationis, eollegium Leodiense et Namnrcense rexit ad Ibrem 1752 tum 

ibidem praefeetus fuit et proeurator templi per triennium, quo exacto, rursus 

collegium rexit et ad congregationem generalem interea delegatus est. Uni- 

versam demum provineiam administrabat a 22 8bris 1759, 

ll signe a Marche le 5 juillet 1736, à Tournai le 27 dee. 
1742, à Liege le 30 mars 1747 et à Namur les 30 mai 1756, 26 

mai 1757, 27 oet. 1758, 3 janvier et 22 aoüt 1759. 
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PARIS, Everarov, Père, né dans le Luxembourg, mort de 

phtisie a Huy le 23 juin 17133, à 11 h. du soir. — „Natus est in 

agro Luxemburgensi 23 Ybris 1696. Societatem ingresaus 30 Tbris 1726, vota 

simplieia emisit 1» &bris 1728. Humaniores litteras variis in loeis doeuit 

annis 7, auditä Luxemburgi quadriennio theologiä scholastieä, Dionanti 

scholarum praefeetus grammaticam docuit. Peraeto tertine probationis anno, 

Valeneenis dixit ad Ursulinas, ubi solemnem 4 votorum professionem emisit 
24 febr. 1732. Tandem menee oetobri hue ınissus, male affoetä jam tum va- 

letudine, «dixit ad populam summo eum applausu et suavi adeo dexteritate ut 

omnium animos et benevolentiam sibi coneiliaret*. 

PETIT, Erıexse, signe à Luxembourg le 29 oet. 1717. 

PETIT, Nicoras, d’Öttange (?), Frere, mort a Namur le 27 

oct. 1758 de fitvre putride. — „Natus erat in Autange, agro Trevi- 

rensi, 24# julii 1707 ; soeietatem ingressus est Tornaei 2* aprilis 1734, unde 

post menses 7 Luxemburgum ınissus, inibi votis primis 3% aprilis 1736, ulti- 

nis vero 15° augusti 1744 emissis, novennio aedituus, quadriennio dispensa- 

tor et emptor fuit, toto tempore exeitator. Hic janitorem, dispensatorem, 

eımptorem agebat, ab anno 1748*, 

PETRI, Jeas, de Chiny, frere, mort & Luxembourg le 14 

Bept. 1636. — „Patriä fuit Luxemburgus, Uhiniaeensis ortu, a quo aeta- 

tis annum agebat 50m, ab inita societate 29m, a votis coadjutoris formati 

omissis 18", Dum vixit janitoris, refeetoriani, praeeipue vero aeditui munus 

obiit*. 

PETRI, Jean, signe A Luxembourg les 19 oct. 1635, 26 mars, 5 

juillet, 20 sept. 1656 et I" aoüt 1657; chose eurieuse, il annonce 

en septembre 1636 la mort de son homonyme, qui précède. Un 
Jean Petri signe a Ath le 25 nov. 1631. 

PIRENNE, Jacquss, signe a Luxembourg les 8 avril 1682, 

17 fevr. 1683 et 16 aouı 1684, 

PONSA, Coxrarp, Luxembourgeois, mort eomme Frere A 

Douai le 29 mai 1660 a 7'/, h. du matin, — „Arebat annum netatis 

16", societatis initae 43m, a suscopto gradu eoamjntoris formati 37m. Totum 

pene teınpus vitae religiosae impendit in oftieio braxatoris et pistoris quoil 

hie per plurimos annos exereuit. A paueis annis destinatus erat socius empto- 

ris, in quo oflicio cum egressus esset e collegio ae deinde regressus, in ipsa 

porta in deliqwium ineidit, in quo paulo post extinetus est, acceptä tamen 
prius absolutione a Patre qui in porta forte aderat*. 

PREUMONTEAUX ou pe PREUMONTEAUN, Anpr£, signe 

a Luxembourg les 11 juin 1663, 6 fevrier et 17 mars 1665; A 
Valeneiennes du 10 juillet 1668 au 12 nov. 1668; a Mons le 25 

aoüt 1676. 

PREVOST, Cuarues, d’Arlon, Pere, mort a Liege le 26 aoüt 

1759. — „Natus erat Arluni 8% oet. 1691; humanioribus philosophiarque 

leetionibus exeultus est Luxemburgi; societati inseriptus Tornaeci 31 oet. 

1709. Expleto tyrocinio, vota scholasticorum nuneupavit Montibus la doc. 

1711; currieulum scholarum inferiorum ordine emensus septennio Montibus, 
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Luxemburgi et Leodii, theologiam audivit partim Dunei, partim Flexiae, 

partim Parisiis: peraetis tertiae probationis mensibus 5, quatuor vota pro- 

fessus est Nivellis 2# febr. 1725, ubi excvllentissimam Saeri Romani Imperii 

prineipem ducem de Croy privatä instructione philosophieis, mathematicisque 

Jiseiplinis informabat : eundem jussus est in Germaniam per biennium mo- 

deratoris nomine comitari; quo felieiter matri restituto, theologiam scho- 

lasticam Tornaei in seıminario episcopali docuit annis fere 9; Montibus con- 

vyetum Marianum rexit annis 5, hujus deinceps eollegii regimen suscepit 18 

Ybris 1742; tum examinator aynodalis ab anno 1745 ereatus et praefectus 

casuum a 1748 iterato elavum collegii tenebat cum illum et nobis et toti 

eivitati carissimum morbus pertinax abstulit“. Plus loin, & propos de la vertu 

qu'il pratiquait et pr&öchait avant tout, l’obeissance, on eite de Ini le trait 

suivant: „Testis est seeunda illins in Italiam profeetio, quam etsi suae va- 

letudini noxiam seiret futuram, suseepit tamen lubens; eumque ei Alpium 

altitudinem et descensus diflieultatem quidam objieeret, Obedientia caeca, 

inquit, montium altitudines non melitur*. Morbus fuit fibrarum oesophagi 
eonstrietio et induratio*. 

QUARRE, Jean, signe A Luxembourg le 8 nov. 1711. 
RASQUIN, Axtoıxe, de St Hubert, Frere, mort de phtisie à 

Liege le 14 dee. 1729, à 11 h. du matin. — „Natus erat in Divi 
Huberti oppido 26 januarii 1683; societatem ingressus Tornaei anno 1713 

oct. 31. Expleto tyroeinii anno Cameracum petiit, ubi exeitatoris laneae et 

linae supelleetilis euratoris hospitum muneribus biennio persolutis, Leodium 

venit ibiqne anno 1724 febr. 24» ultima emisit vota, adeoque strenue et ur- 

bane eadem ofliein obiit ut nostris et externis magnum sui desiderium reli- 

querit ... .*. 

RECTANUS, Dexıs, de St Vith, Pere, mort aA Luxembourg 

le 16 mai 1668, a I h. du matin. — „Natus erat in oppido 8. Viti 

anno 1614. Soeiotatis agebat 30mem, professionis quatuor votorum 15", Hn- 

naniora docuit septennio variis in locis. Missionarius hie fuit quadriennio ; 

post catechista, confessarius externorum, casuum praefeetus annis fere 10%, 

REUTER, Tu£oporr, Pere, ne dans le Luxembourg, mort & 

Marche le 18 nov. 1734. — „Natus erat in agro Luxemburgensi 18 febr. 

1682. Soeietatem ingressus Tornaci 31 aug. 1702, post probationis biennium 

Luxemburgum missus, ibidem, votis simplieibus nuneupatis, humaniores lit- 

teras tradidit septennio Expleto theologiae currieulo Duaei, hie rethoricam 

ae poesim docuit anno uno; unde Luxemburgum remissus, sodalitatem ibi 

primariım uberrimo fruetu et totius eivitatis applausu direxit novennio, quo 

otiam tempore praefeeturam elassium humaniorum egit quadriennio, ibidernque, 

peracto breviter Treviris tertine probationis anno, 4 professorum vota emisit 

2 fohr. 1718. Demum a 10 fere annis hue remissus, tum superioris tum mi- 

nistri, missionarii et varin alia iinpigre obivit munia“ 

RICHARD, Giuuns, de Romponcel, Frere, mort à Lille le 
>, 
25 aoüt 1758. — „Natus erat in Nonponeelle (ste), Auentüs Luxeinburgen- 

sis, 17 feb. 1717. Societatem ingressus est Tornaei 27 jan. 1745, Post 14 mensos 

in novieiatu transaetos, Luxemburgi per sex menses hortulanum et infirma- 

rium egit. Hine in novieiatum reversus, inibi vota simplieia emisit 28 jan. 

1747. Postea hortulanns rursum fuit, 3 quidem Duaei, Luxemburgi vero 
9 
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annis 2, Eodem deinde bie munere fungens, ultima eondjutorum temporalium 

vota nuncupavit 2 feb. 1756*. 

ROMBAUT, Jean, d'Ivoix, Pere, mort de la fievre a Luxem- 

bourg le 28 mai 1658, à 1!/, h. de relevde. — „.. Obiit . . anno 

netatis 74, societatis 53. Humaniora doeuit annis 6. Fuit praefoetus scholaruın 

annis 7, direetor sodalitatis literatorum 10m, eivium 8, eoneionator 6, mis- 

sionarius in Hungaria uno et medio*. 

RUTIUS, Jean, signe a Luxembourg le 13 aoüt 1639. 

SCHANDELER, Anrtoıse, de Ripweiler, Pöre, mort & Lu- 

xembourg, le 2 mars 1742 à 8 h. du soir, d’un violent catarrhe 

complique de fievre pulmonaire. — „Natus erat in Ripweiler, agro Lu- 
xemburgensi, 11 oet. 1712 (ou 1711). Societatem ingressus Tornaci 28 Tbris 

1730, ubi peraeto tyroeinio vota simplieia einisit 29 Tbris 1732. Insulis 9 

inenses repetitis humanioribus, docuit Armenteriae gramimnatiecam et syntaxiın 

per 3 menses. Inde TLuxemburgum ınissus, traditis humanioribus litteris, 

quinguennio theologiae operam dabat anno 40*, 

SCHOLER, Jacauss, d’Oberpallen, Fröre, mort à Luxembourg 

le 22 oct. 1761 a 9 h. du soir. — „Natus erat in Oberpallen, agro 

Luxemburgensi, mense 7bri 1696, Tornaei ingressus tyroeinium 28 Tbris 1721 

vota simplicia hie emisit 29 Tbris 1723; Luxemburgi aedituns fuit per sep- 

tennium, Dionanti, Montibus in seminario, Namurei et Leodii loqui munere 

funetus est multis annis; ab anno 44 aeditunm iterum hie egit et tandem 

janitorem a 12 eireiter annis coadjutor tomporalis formatus est Luxemburgi 

2a febr. 1732. Morbus fuit pectoris ac tandem totins eorporis hydropisis, qua 
bonus frater, elusi omni medieorum arte, post acerbissimam quinque dierum 

eum morté Juetationem ereptus vst“, 

SCHOUWEILER, Pırree, de Bascharare, Pere, mort a Lu- 

xembourg le 8 aoüt 17509, ah. de relevde. — „Natus erat in Ba- 
scharage, agro Luxeimburgensi, 6 jan. 1716. Humanioribus ac philosophieis 

litteris peractis Luxemburgi, societatem ingressus est Tornaei 29 sept. 1735, 

ubi post biennium vota scholasticorum emisit. Humaniora retraetavit Insulis 

anno integro, quae tradidit Luxemburgi annis 6, ubi theologiam scholastiecam 

audivit annis 4. Deinde Marchine tres grammatices elasses doenit 8 mensibus, 

reliquo anni tempore valetudinem curavit Luxemburgi. Probatus Armenteriae 

6 fere mensibns, Malbodii per amum cum dimidio doewit humaniora simul 

direetor sodalitatis civiam, quo tempore nuneupavit vota quatuor solemnia 

2da feb. 1741. Huc denuo missus, proeuratorem egit in hane usque horaın.. . 
Morbus fuit fatiscens natura »x iterata snepius a biennio apoplexia“, 

SCOUVILLE, Giuuxs, signe a Huy les 18 aoüt et 16 sept. 
1636. (Voir Neyen, Biogr. Lux., II, 128,. 

SIMON, Josern, de Soy, Pere, mort de phtisie a Mons, au 

scminaire, le 8 fevr. 1736, vers 7 h. du soir, — „Natus erat in Soyn, 

agro Luxemburgensi, 208 febr. anno 1708; soeietateın ingressus Tornaei 

24# sept. anno 1730 peracto tyrocinio petiit Leodium, ubi nuneupatis scho- 

lastieorum votis grammaticam et utramque syntaxim tradidit; hue tandem 

inissus quamdiu per vires lieuit strenuuim se convietorum exhibuit pracfertum*, 

SOERIUS, Everarn, Luxembourgeois, mort A Valeneiennes 
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en janvier 1638 (sa lettre est du 26). — „Vix bene justa persolve- 

ramus Patri Marei eum ejus in oflieio proeuratoris successor et in eatechismo 

faciendo ceollega, Pater E. Soerius, patria Luxemburgus, paulo post febri 
eatarrho pertinaci eonjuncta laborare eoepit, quamn iterata venae scetio aliaque 

pharmaca evincere nequiverunt; quare 15% morbi die suceubnit . . . . Vixit 

annos 53, e quibus 28 in socirtate, quam ingressus est sacerdos Lovanii, 

theologus exegit. Ministrum ezit per annos 5 et procuratorem variis in loeis, 

Audomari, Bethuniis, Duaei, Luxemburgi, Cameraei, denique Valentianis, 

faeile par annos 20... Ad haee catechista partim in urbibus et pagis an- 

nis 15%, 

SPEYER, Jran, Pöre, néè dans le Luxembourg, mort d’un 

eatarrhe suffoeant A Douai le 3 mai 1739 vers 7 h. du matin. — 
„Natus erat in agro Luxemburgenei 26% mail anni 1669. Societatem ingressus 

Tornaei 29% Tbris 1687, peracto tyroeinio Luxemburgum ınissus, ubi vota 

simpliein 30 Tbris anni 1689 emisit, humanioresque litteras ibidem 6 annis, 

tum Insulis anno une rhetorieam ; theologine seolastieae studuit Duaei annis 

4, tum Siam probationem eompendiose Tornaei in novitiatu subiit, unde 

Luxemburgum remissus est, ubi direetorem sodalitatis Bas Virginis simul 

scolarum prasfeetum egit anno uno. Sequenti sexennio germanice in templo 
nostro dixit ad populum et simul philosophiam docuit annis 4, theologiam 

inoralem annis 2, einisitque ibidem profossionem 4 votorum 24 febr. 1703 
Dein interpretatus est Duaei seripturam saeram et simal sodalitatem omnium 

sanetorum rexit annis 3, theologiam vero scholasticam doctissime ibidem tra- 

didit annis 8; a quo tempore semper hie mansit, visitator nosoeomiorum et 

carcerum, rexitque hoe collegium triennio, bis consultor provineine extitit 

atque ibidem praefeetus studiorum ; ab aliquot annis prarfeetus spiritunlis de 

elaratus est, quo inunere perfunetus est magnä diligentiä et curä*. 

THEVENIN, M. J., de Marche, mort de pleuresie a Dinant 

le 22 mai 1737, à 6 h. du soir. — „Natus erat Marchiae 18 aug. 1711. 
Soeistatem ingressus Tornaei 1a oct. 1731, ubi peracto tyrocinio vota scholas- 

tieorum emisit. Insulis humaniora repetiit anno uno, Namurei rudimenta 

docuit mensibus 3, reliquo anni tempore valetudinem euravit; hue missus 

grammatieam tradidit anno uno, nune autem syntaxim doeebat*, 

THYERI, Pırree, de Bievre, „magister“, mort à Dinant le 

20 mai 1750 a minuit et demi. — „Natus erat in Bievre, agro Luxem- 
burgensi, 13% nov. 1720. Confeetis apud nostros magnä ingenii facillitate 

humaniorum et philosophiae studiis, societati nomen dedit Tornaci 30 Tbris 

1744, ibidem nuneupatis evoluto tyrocini biennio scholastieorum votis, Duaei 

rudimenta, grammatieam, sintaxim annis singulis tradidit; ine ad docundam 

iterato Dionantı sintaxim designatus, heetiea febri pridem atfeetus in vale- 

tudinarium appulit munusque impositum non nisi aegerriine atque interrupte 

quantum exhaustae vires patiebantur exereuit“. 

TOUSSAINT, Lamgert, de Nimbermont, Pere, mort à 

Cambrai, d’une fiövre maligne et putride, le 12 aoüt 1761, a 4 

h. de relevee, — „Natus erat in Nimbermont, agro Luxemburgensi, primä 

julii 1714. Soecietatem ingressus Tornaci 30 sopt. 3734, ibidem vota sch »lasti- 

corum nunenpavit 1& Sbris 1736. Amoeniores dein litteras brevi t«mpore 

Insulis repetitas, annos eireiter 12 doeuit variis in locis ante et post theolo- 
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giam scholastieam auditam Luxemburgi. Compendiose probatus Armenteriae, 

Marchiae, ubi tum rhetor et poeta praefeetum agebat, 4 professorum vota 

emisit 28 febr. 1750. Dixit deinde ad moniales Montibus et Audomari, ad 

populum vero Märchiae et Hui annis singlis: hie missionarium, quantum per 

valetudinem lieuit, egit anno uno, biennio secundarinm direxit sodalitatem. 
Hue missus ab annis duobus eongregationem primarisım eum laude et inere- 

mento dirigebat*. 

TURIAU, Aspekt, signe a Marche comme vice sup£rieur, le 

17 nov. 1765. 

van HINSBERG, L£onarp, né à Venloo en 1590, Frere, mon- 

rut à Luxembourg le 21 juin 1656, apres avoir été tailleur et 

s’Ctre oceupe du vestiaire pendant 14 ans. 

VAN SOUTHEN, Gitrtes, signe à Luxembourg le 28 mai 

1658. 

VAYEUR, Crauoe, Pöre, n@ a Villerue, en Lorraine, le 29 

sept. 1712, mort a Marche le 17 nov. 1765. — Apprit la theologie 

scholastique & Luxembourg; „hue ınissus ministrum seit ot coneinna- 

torem annos tres ae demum domus superior et procurator deelaratus est ab 

oetobris 1753 quam usque adhue rexit*“. 

VIELLEVOYE, Jean, Pere, ne dans le Limbourg en 1676, 

mort à Luxembourg le 26 sept. 1760, „provineiae senior“. — „Soeie- 
tatem ingressus Tornaci anno 1697, perneto tyroeinio, Luxemburgi emisit vota 

siimplieia, ibi et variis in loeis «doeuit }itteras humaniores annis 8. Auditä 

theologiä scholastieä Duaei, philosophiam docnit Luxemburgi annis 4, quo 

tempore professis } votorum adseriptus . . . Laboribus tandem et senio 

eonfeetus, hue missus, fuit praefeetus Spiritas et Sanitatis annis 6, reliquos 

vero 10 annos transegit in valetudinario*. 

VILLANCOURT, Jean, Luxembourgeois, Frere, magister 

mort à Douai le 23 oct. 1667 à minuit. — „Patriä Luxemburgus, 

natus orat 1638, soeietatem ingressus Tornaeci 3 oet. 1657. Peracto tiroeinii 
enrsu, philosophiam audierat in societate ac deinde scholis admotus huma- 

niores diseiplinas tradidit per annos omnino 6, Jdemum hisce proximis remi- 

gialibus e rhetoriea tornacensi huc advenerat theologine eursum auspienturus“. 

VIN, Cravpe, Pere, ne a Longwy (Longuiei) le 9 mars 1697, 

mort & Lille le 11 avril 1759 à 11 h. du soir. — „Ad humaniores 

philosophieasque res Luxemburgi apud nostros informatus, societatem ingressus 

est Tornaei 30» Tbris 1716 et votis atatuto tempore simplieibus ibidem emis- 

sis, politiorer artes ante ot post theologiam scholastieam quadriennium audi- 

tam Luxemburgi, variis in loeis tradidit .... Posten philosophinm doeuit 

Luxemburgi quidem sexennio . . . . Hine rursum eoneionatus est Nuamurei in 

Saneti Albani et alibi, Luxembnrgi in templo nostro, Malbodii in Sta®e Alle 

gundis, ubique annis singulis“. 

VITASSE, Jean-Baptiste, Frere, né A Arleux en Cambrösis 

en 1702, mort a Luxembourg le 2 sept. 1742. — „Soeietatem in- 
gressus Tornaci 28% sept. 1730 post peractos in domo probationis 13 ımenses, 

missus est Luxemburgum, ubi vota simplieia emisit 29 sept. 1732; ibidem- 
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egit infirmarium annis 2 et mensibns 6; dein Tornaei, tum in eollegio, tum 

in novitiatu, janitorem, aedituum et infirmorum ceuratorem annis 2'/,*. 

WABER, Jean, Luxembourgeois, Frere, mort a Luxembourg 

le 23 dee. 1665. — „Natus in ducatu Luxemburgensi, annum agebat 

aetatis 83, societatis 54, a auscepto coadjutoris temporalis gradu 35. Fuit 

socius missionarii, sartor, hortulanus, refeetorianus . . . Aiunt Provineiae 

Rheni Inferioris antiquiores Patres, »t saepe non sine grati animi signifiea- 
tione commemorant, huie nostro fratri deberi magnam partem prineipia col- 

legii, quod Monasterii Eiflliae habet societas: cum enim Pater, eui socius 

erat additus, de civium benevolentia et collerio istie obtinendo desperaret, 

jamque adeo eivitateın et coepta deserere eonstituisset, intercessit ignavo, 

ut putabat, eonsilio Joannes noster, negavitque, si sui res foret arbitrii, inde 

so discessurum unquam, quamvis pane solo et quotidie mendicato esset vie- 

titandum. Alia adjeeit in eandem sententiam, tantä spiritus vehementiä, ut 

Pater, mutato eonsilio, stationem tenuerit: eo suecessu, quem mox et laetior 
rerum facies et versi in melius eivium animi et denique jaeta subinde colle- 

gii fundamenta ostendöre*. 

WANZOULE, Marureu, Frere, mort à Luxembourg le ler 

janvier 1655, à 5 h. du soir. (Sans plus). 

WEYDERT, Abam, de Larochette, mort à Tournai le 31 

dee. 1727. — 

„Reverende in Christo Pater. 

Pax ejusdem. 

Heri, sesqui seeundä pomeridianä, subitä, sed minime improvisä morte 

sacrä unetione munitus, ad superos (uti speramus) evocatus est dileetus no- 

bis et externis in Christo Frater Adamus Weidert. 

Morbus fuit pluribus ab hine annis fatiseons natura, eui aceidens repen- 

tinum delignium optimum Fratrem intra tria horarum spatium nobis eripuit. 

Natus erat in Feltz, agro Luxemburgensi 18° januar, 1645, ingressas 

soeietatem Tornaei 29 sept. 1674, ubi expleto tyroeinio remansit toto tem- 
pore, si demantur aliquot menses, quibus habitavit Marchiae; egit multis 

annis sutorem, pistorem et per annos fere 20 infirmarium Fratris Behagle, 

in cujus permolestä infirmitate curandä patientiae et charitatis speeimen 
singulare exhibuit. 

Vir fuit qui omnibus, ac praesertim iis qui in eodem quo ille gradu 

sunt, religiosaram virtutum exemplar proponi mereatur, Tenerrimae fuit 

eonscientiae, quam frequentissimä exhomologesi purgabat ; in peragendis 

exereitiis spiritualibus exuetissimus, superiorum observantissimas: indolem 

non nihil fervidam variarum aflietationum usu frequentibusque sui ipsius 

inerepationibus refreenebat. In visitatione Ven. Saeram, matutinä accuratus, 

eontinno audiendis omnibus missis intentus, orationis exereitiis Deo conjune- 

tissimus, etiam tum cum nostros in urbe comitaretur, bonus Christi oder 

ubique fuit. Paupertatem religiosam vere coluit ut matrem, vilissimis qui- 

busque ad usum suum eontentus. Unum reformnidabat, nimirum ne per senee- 

tutis ineommoda infirmariis aut aliis esset oneriz quod optaverat obtinuit, 

nee unquam hoc dedit senii infirmitatibus ut n eommuni virä vel latam un- 
guem discesserit, sie ut etiam ipsä die qua extinetus est, examini in sacello 

eommuni cum novitiis et prandio in trielinio adstiterit, eademque die inter- 



rogatus mane ab uno 6 nostris quo modo se haberet, respondit, quasi prae 

seius imminentis mortis, properare se ad aeternitatem, a eujus bentitudine 

ne quid illum remoretur solita soeintatis suflragia pro eo postulo. meque 

sanetissimis Re* Vae sacrifieiis enixe comınendo. 
Rae Vae 

Servus in Christo, 

J. B. FAULCONNIER. 
Tornaei 1% januar. 1728, 

(Au dos:) A Mon Reverend P£re, 

R. Pöre de Marbais, de la Compe de Jesus, 

Reeteur du College, à Tournay*. 

WEYDERT, Anxseıme, de Schnuwenbourg (7), mort a Tournai 

le 14 janvier 1739. — 

„Reverende in Christo Pater, 

Pax Ejusdem. 

Heri horä quintä vespertinä, mature et pie suseeptis omnibus ecelesiae 

sacramentis et prius petitä erratorum veniä, vivere «desiit dileetus nobis in 

Christo P. Anselmus Weydert. 

Morbus fuit hydropisis quae, frustra adhibitis ex medieinia et chirurgia 

remediis, post tres eireiter menses, illum nobis eripuit Natus erat in Schonem- 

berg in Germaniä 21% aprilis 1686. Societatem ingressus est Tornaei 308 aupt. 

1703 ; absoluto tyroeinio, ibidem emisit vota simplieia la oct. 1706 Huma- 
niora variis in loeis ante et post sacerdotium doenit per annos 9. Post theo- 

logiaın auditam Duaei, tertiam probationem peregit Armenterine; inde 

Audomari fuit praefeetus scholarum, ubi et 4 vota prefessus est 24 fehr. 

1719. Luxemburgi deinde tradidit philosophiam et dixit in S. Nicolai annis 4. 

Postea fuit missionarius annis 5. Huc missus anno 1733, variis in templis 

eoneiones habuit. Vir fuit sedulus in eonfessionibus audiendis, nunquam law- 

tior quam cum inveteratum aliquem dierum malorum aut haeretieum ad 

fiden vel paenitentiam adıduxisset. Fuit etiam promptas ad inserviendum 

aegris, maxime pauperibus; quos vel in ultimo vitte nagene volens !ibensque 

juvabat. Toto morbi tempore patientiam ıinagnam exhibuit, perfeetamgque 

eum Dei voluntate conformitatem. Gratias ınaximas «git domino Deo quod 

in soeijetate moriretur voluitque tempore morbi eooperiri sotannä ad animas 

solatium et ad exeitandum fiduciam. Frequenter oseulabatur erueifixi efligiem, 

hace verba magno animi sensu iterans: intra vulnera tua abscunde me. 

(Quae omnia licet de arterna ejus salute nos bene sperare jubeant, ne quid 
tamen eluendum supersit solita soeietatis suffragia pro #0 postulo, meque 

SS, Rue Vae SS, enixe commendo. Tornaeci in domo probationis 1506 januarii 

1739. 
Rae Vae 

Servus in Christo, 

Joes Bapt. Hupsesaur. 

(Au dos:) Au Rüöverend Pere, le Röverend Pöre de Tenre, de la Com- 

pagnie de Jesus, Reeteur du College, à Tournay*. 

Ce Pere est, selon toutes les probabilites, le möme que le 
„magister societatis Jesu Anselmus Weydert „eite dans le registre 

des bapt@mes de Diekirch le 13 sept. 1708, comme fils du mark: 
u 
©) 



vogt Richard Weydert; le 3 janvier 1703 est mentionne dans 

möme registre un „Anselmus-Franeiseus Weydert“. 

WEYDERT, Frangoıs, signe à Luxembourg le 21 mai 1733 

et le 30 juin 1735. (Remarquons à ce propos que la lettre envoyée 
de Luxembourg le 5 nov. 1732 n’est pas signee). Il est probable 

que ce Pere est le m&me que Frangois Weydert, jesuite, confes- 
seur de l’Eleeteur de Cologne, mort & Luxembourg en 17143 

(Bertholet, VIII, 197, et Neyen, II, 233). — Il faut encore eiter 

comme jesuite appartenant à cette famille Antoine Weydert (fils 
d’Antoine-Ignace, bailli de Brandenbourg), qui vivait en 1735 et 

en 1739. 

WEYLAND, Henrı, de Dalheim, Pöre, mort à Luxembourg, 

de eolique iliaque, le 28 oet. 1758 & 3 h. du matin. — „Natus erat 
in Dalheim, agro Luxemburgensi, 15 dee. anna 1697; litteris humanioribus 

et philosophiae operam dedit Luxemburgi, societatem ingressus est Tornaei 

28 Tbris 1718; ibidem emissis votis simplieibus 29 Tbris 1720, humaniora do- 

euit variis in loeis ante et post sacerdotium. Auditä Luxemburgi theologiä 

scholasticä annis 4, 4 vota professus est Marchiae 2 febr. 1734. Missionarium 

egit Montibus oetennio magnä cum parochorum approbatione, Luxemburgi ' 

vero triennio, ubi conjugatorum sodalitium direxit deeennio*. 

WILTHEIM, Arexaxnee, de Luxembourg, mort dans cette 

ville le 15 aoüt 1684. — 
Reverende in Christo Pater, 

Pax Ejusdom. 
Heri sub quintam vespertinam post sacramenta mature suseepta, senio 

docessit dileetus nobis in Christo P. Alexander Wiltheim, luxemburgensis, 

anno aetatis 80, initae societatis 59, suscepti gradus eoadjutoris formati 4. 

Praeter annos quinque quos ante theologinm impenderat tradendis huma- 

nioribus litteris Luxemburgi, alios quatuor poëßsim et rhetorieam ibidem 

doenit, sacerdos, simul direetor sodalitatis juniorum opifieum, Praefvetum 

deinde egit annis sex. Dixit pro eoneione quinquennio, primusque hie merli- 

tationes germaniee tradidit. Reetor fuit annis 3, 17 direetor sodalitatis eivium, 

sacelli Divao Consolatrieis pene totidem ; masicae novemdeeim ; confessarius 

templi, annis 45, et amplius. 

Vir fuit mitissimae indolie, semper sibi similis, numquam visus irasei, 

sunviter solitus dissimulare quosvis contemptus et offensiones «et a quibus 

libet. Et vero ingenio hujus modi simul et invieta patientia opus fuit, ad 

perferenda tam religiose, quam pertulit toto quinquennio, leeto aflixus, incom- 

moda quaeeumque et ad conservandam perpetuo sam animi tranquillitateın 

ae serenitaten ipsius met vultus, sine quä illum nemo umquam reperit, qui- 

cumque invisit. Solabatur semet ipsum consideratione snerarum 'maginum de 

tota Christi vita (legendi quippe usum omnem ademerat speeies velut quae- 

dam apoplexiae jam tum a sexennio) materiam inde meditandi sibi deligendo: 

saepe protestatus se collocatum a Deo in statu poenitentiae et pro singulari 

gratin ducere hane satisfaciendi oceasionem sibi ab ejus providentia subinis- 

sam insignem animi demissionem novo splendore auxit singularis viri eruditio, 

prudentia in negotiis tractandis, in conveniendis demerendisque magnatibus 
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dexteritas et ingenium rerum omniam capax, sais illum elogiis eelebraväre 

viri eruditissimi hujus saeeuli et passim undelibet consuluör» et versatissi- 

mum in monumentis antiquitatis, editisque in publicum doctissimis disserta- 
tionibus notum, Humaniorum litterarum seientiam in illo non vulgarem pro- 

bant aliquot speeimina typis edita. Musicus fuit et voce et instrumentis et 

eompositione. Pieturae, architeetonicae, optieae, mathematicarumque ejus 

modi seientiarum, imo et mechanicae et velut omnium artium homo. Hispa- 

nieam et Italieam loquebatur ex arte, Dum interea, nemo illo humanior 

erga aequales, nemo erga superiores reverentior, nemo sanctae paupertatis 

amantior, pro minimis reeulis ad superiores solitus receurrere et totus ex 

sorum nutu pendere, non semel auditus est protestari se quidem inter omnes 

peceatorem maximum hie se postremum locum obtinere, nulli vero se velle 

cedere in amore et aestimatione sanetae soeietatis. Norunt parvi et magni, 

quis ejus fuerit zelus et promovendo eultu Divae Consolatrieis, quae piae 

ad inventiones, quae industriae eo agente, magno animorum sensu illa electa 

est, primo in patronam urbis, deinde etiam totius provinciae Luxemburgensis; 

ab illo item originem Luxemburgi habuit eultus Tutelaris Angeli. Huie ille 

stationem erexit, hune supplicatione celebravit annuä, hunc extremis quae 

formare potuit verbis auditus est invocare. S. P. N. Ignatio singularis pie- 

tatis sensu addietus fuit. Tam tenerae eonscientae, ut quamdiu celebrare liquit, 

eonfessione quotidianä golitus fuerit animum expiare. Dignetur R. V. pro 

eo solita societatis suffragia suis indicere meque in S. S. suis sacrificiis habere 

commendatum. Luxemburgi 16 augusti 1684. 

R. V. servus in Christo 

Jacobus PIRENNE., 

(Au dos:) Cireulares Patris Alexandri Wiltheim defuneti Luxemburgi 

15 augusti 1684. 

Il signe a Luxembourg le 3 avril 1659. Dans lartiele qu'il 
lui consacre, Neyen le fait mourir vers 1694. (II, 247—249). 

WILTHEIM, Arkxıs, de Luxembourg, Pere, mort à Mons le 

18 nov. 1684, a 6 h. du soir. — „Natus erat Luxemburgi 1638; socie- 

tateın ingressus 1660, philosophiam ac humaniores litteras repetiit ac deinde 

variis in loeis illas doeuit. Studuit theologias morali et eondjutoris spiritua- 

lie formati [Tornaci] adeptus est gradum. Post expletum Armenterine Fre pro- 

bationis annum, procuratorem egit eum saeeularium approbatione, ministrum 

sociorum nostrorum sancta admumnuratione pluribus annis variis in locis. 

Morbus fuit multiplex, febris, asthma, ieterus, ventris profluvium. . .*. 

WILTHEIM, Curısrorue, de Luxembourg, Pöre, mort en 

eette ville le 3 avril 1659 à 5 h. de relevee. — Quatuor olim 

vota professus. Morbus fuit febris continua, quae eum septimo die oppressit, 

anno aetatis 55°, societatis 31°. Varia gessit in soeietate ınunia, soeii magis- 

tri novitiorum, procuratoris, ministri, concionatoris, eatechistae, praefeeti 

casuum et ınissionarii tum ruralis, tum eastrensis . . . . . Militibus parabat 

sphemerides sanetorum militam, qui exemplo eis essent ... . Nee minore di- 

ligentia sibi ipsi invigilabat et quam suae salutis euram primo testatus est, 

eum in flore aetatis ex aula Moguntina ad scholam Christi omnibus adıni- 

rantibus transivit, eam ad extremum uaque tenuit . . . .“. C'est le fonda- 
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teur de la bourse Wiltheim (Cf. Neyen, II. 250; cet auteur ne 

connaissait ni l'année ni le lieu de son dee&s). 

WILTHEIM, GuiL.Laume, Pere, mort le 26 mars 1636 à Lu- 

xembourg. — Cette lettre a été publice in-extenso par le R. P. 
H. Goffinet (Publie, de la Seet. Hist. de l’Institut G.-D. de Lu- 

xembourg, t. XXX, 1875). Cf. Neyen, II, 251—253. 

WILTHEIM, Husert, de St Vith, mort à Luxembourg le 5 

fevrier 1665. — 

Reverende in Christo Pater, 

Pax Ejusdem. 
Heri sub medium septime vespertine obiit dileetus nobis in Christo P. 

Hubertus Wiltheim, natus in oppido Sti Viti, dueatus Luxemburgensis, anno 

15%. Societatem ingressus anno 1610, professus 4 vota 1626, docuit philoso- 

phiam Duaei 4 annis. Reetor fuit Luxemburgi, Namurei, Duaei seeundo, «et 

Leodii ; provineialis iterum. Seripsit de arte gubernandi sapienter. Fuit in 
eo magnanimitas, in rebus agendis peritia, navitas et constantia. Amore erat 

in S. P. N. Ignatium et societatem singulari, ad cujus prosperos successus 

lachrymas sepe fundebat. In sacrifieando et penso solvendo horario visus 

sepe flere. Sacrificabat autem libentius in eä arä ubi Venerabile Saeramen- 

tum extabat. Charitate sollieita providebat necessaria egrotantibus et quam- 
quam erat animi excelsi, modestia tamen et demissione, presertim cum sub 

nuta superiorum degebat, bono erat omnibus exemplo. Hine Patri Ministro 

ad trielinii et eulini ministeria pene ad importunitatem sese offerebat. In 
dando et accipiendo tam religiosus, ut rei minime dande licentiam multa 
animi submissione rogaret. Dabat operam, ne in vietu, ceterisque in rebus a 

eommuni eonsuetudine recederet, etiam tum eum etate et corporis inceommo- 

dis gravaretur. Solitus, ad ultimum usque, trielinium non sine molestia sua 

frequentare. Patiens erat non modo laborum, sed etiam infirmitatum, otii 

magnus osor. Autumno preterito, velut morteın presagiret, exereitiis S. P.N. 

insolitä diligentiä vacavit, faeta totins vitae exomologesi. His aliisgue rebus 

vir in vita conspieuus ante tres septimanas erysipelate eum vehementiore 

febri contaetus, brevi spem vite longioris nobis ademit; unde sacramentis 

ommibus mature munitus est. Exinde sensim defieiens tandem bidui letargo 

sopitus plaeidissime exspiravit. Et quamvis religiose vite mercede eum nune 

frui speramus, si quid tamen ei eluendum sit, solita pro 60 societatis suflra- 

gia suis Ra Va indicere dignetur, meque in SS. suis sacrifieiis et precibus 

habere commendatum. Luxemburgi ba februarii 1665. 

Rae Vae 

Servus in Christo, 

Andreas PREUMONTRAUX, 
Il signe à Namur les 25 mai et 6 nov. 1639 et le 19 juillet 

1643. Cf, Neyen (II, 255), qui ne donne pas les dates de nais- 

sance et de décès de ce personnage. 

ZEPHIRINI, S£veris, de Maestricht, Pere, mort à Luxem- 

bourg, le 18 oet. 1635. — „Invasit nuper dissenteria, quae tota passim 
urbe et vieinis late grassatur, et jam nostrum collegium, et eorreptum P.S. 

Zephirini nobis eripuit 18 oetob., 5 ae 10 postquam vi morbi adigente do- 
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mesticum valetudinarium ingressus fuernt. . . Trajeeti ad Mosam natus, vixit 

annis omnino 55, in soeietate 32, in qua infimam mediamque grammaticam 

docuit annis 5, graeca 3; ministri ofieio 6 impendit; superior Wathenensis 

residentiae fuit 2, eoadjutoris formati gradum adeptus Audomari 1616... 

—*8 

Sur Geſchichte der Jahre 1680—1682. 
Bon Yak. Grob, Piarrer in Bivingen-Berchem. 

(Fortſetzung). 

$ 13. Blokade der Stadt uud Feſtung Yuremburg. 
Angujt 1681 bis 22. März 1682.) 

Zum Auguſte des Jahres 1681 berichtet Blanchart in feiner Chronif: 

„Die Generäle Moudron und Sourdis hatten fich mit ihren Truppen den 

Grenzen Flanderns und Hennegaus genähert und drohten, dort ein- 

zudringen und alles zu vernichten, wenn man nicht innerhalb adyt Tagen 

die ſpaniſchen Truppen aus den Städten und Feltungen der Grafichaft 

1) Bertbolet, der dieſe Zeit nur flüchtig behandelt, ev widmet den Jahren 1680-— 

1683 nicht anderhalb Dutzend Zeilen, fett unbegreiflicher Weile, diefe Wlofade um ein 

ganzes „Jahr päter: „L’armde de France, sous les ordres du Mar&chal de 

„Crequi, vint bloquer Luxembourg en 1682. Et ee bloeus dura jusqu’au mois 

„de Mars 1683. Durant ce temps on souffrit dans la ville une grande disette* 

(Histoire du Duch& de Luxembourg et Comté de Chiny, Tome VIII p. 83.) 

Die meiften Geichichtsfchreiber folgen nun dem, ob feiner Kritikloſigleit, fo vielgeichmähten 

Bertholet, ja machen jogar, ohne jegliche Tuellenangabe, die einfadhe Blokade, zu 

einer förmlihen Belagerung und laffen die Stadt berennen, fo nod Herr 

Profeſſor N. van Wervele in der von ihm veröffentlichten Beichichte des Yuremburger 

Yandes von Schoetter; „Im Fahre 1682 fchritt der Marfchall Erögqui zur Belagerung der 

„Stadt Yuremburg, und berannte diefelbe vom September 16%2 bis zum Monat Mai 1683.“ 

(Seite 300.) Und doch hätte es genügt die erfte befte größere Weltgefchichte zu öffnen, um 

den Jrrtum zu ertennen. So heißt es beifpielsweife bei Weiß; „Wir fahen oben, wie Lud— 

„wig XIV. Yuremburg umſchloß“ (nämlid im Jahre 1681), „er bedrängte die Stadt- 

„indem feine Soldaten feine Yebensmittel hineinliehen. Als Spanien klagte, übertrug 

„Ludwig XIV. den König von England das Schiedsgericht über feine Ansprüche und 

„Karl II. erlärte fie für gerecht. Diefe Gewaltthat machte großes Aufſehen: Der 

„König von Schweden vegte fie an allen Höfen an. Ein Pamphlet, im Auftrage 

„Louvois geichrieben, pries die Diilde des Königs: ‚Er that mur was Väter umd 

„Mütter thun, wenn fie ihren Kindern die Ruthe zeigen um fie zu beffern, damit fie 

„nicht fich weitere Ausfchreitungen erlauben, welche Ihnen eine ernftere Strafe zuzichen 

„tönnten. Aber wie da, die meiften Kinder über ihre Väter und Mütter Magen, weil 

„Ne ihrem Muthwillen entgegentraten, Magen die Neider auch über den nnerfättlichen 

„Ehrgeiz des Königs, weil er keines feiner Rechte aufgeben will.‘ Solche Gründe 

„waren jedoch nicht geeignet die öffentlihe Meinung zu beichwichtigen. — Da hob 

„Ludwig im März 1682 plößlid die Blokade von Zuremburg nuf. Seine 

„Schmeichler priefen diefes Nachgeben als eine Großthat die nod) in den Augen der 

„Nachwelt glänzen werde.“ (oh. Bapt. von Weiß, Weltgefchichte 3. Auflage, 10. Bd. 

©. 527, vergleiche auch im felben Bande Seite 492.) 

u 

467 

rs@, 

—* 
— 



7 
Ed — 

TR 

Chiny zurüdzöge, um jelbe durch die ihrigen zu erjegen. Das war dann 

die Urjache, daß, um Kampf und Gewalt zu meiden, die Spanier alle 

Städte und Feitungen, nicht nur der Grafſchaft Chiny, jondern der ganzen 

Provinz Luxemburg räumten mit einziger Ausnahme der Hauptitadt und 

das, um die Vernichtung Brabants, Flanderns und Hennegaus zu ver: 

hindern.” !) 

Wie Schon oben erwähnt, war der betreffende Befehl, alle ſpaniſche 

Belagungen aus den noch bejegten Sclöffer und Städte zurüdzuzichen, 

Anfang Auguft durch den Generalftatthalter gegeben worden. Dem Befch! 

war auch jofort entiprochen worden, allerdings, wie ebenfalls ſchon gejagt, 

unter verjchiedenen durch Kapitän Fraula eingelegten Berwahrungen 

der Rechte des jpanischen Königs. Die Näumung der Städte wird 

wohl gleichzeitig erfolgt fein mit diejen eingelegten Verwahrungen, alio 

zwijchen dem 7. und 11. Muguft für die eigentliche Provinz Luxemburg. 

Graf Billy beeilte jich die aufgegebenen Städte und Feltungen sogleich 

zu bejegen, wie aus einigen Marfchbefehlen erhellt, welche im Clerfer 

Archiv uns erhalten wurden. 

Um 7. Auguste hatte Fraula in Heisdorf, wo fid) Graf Biſſy damals 

befand, Verwahr dagegen eingelegt, daß die Räumung  verjchiedener 

Drte, unter anderm von Klerf, als eine VBerzichtleiftung von Seiten des 

jpaniichen Königs angeſehen werden könnte und ein Befehl, datirt von 

Heisdorf, 8. Auguft, beftinnmt, daf eine Kompagnie Dragoner vom Pe: 

giment von Leſtinoys am 9. nad) Ettelbrück marjchieren, dort übernachten, 

am 10. in Klerf, am 11. aber in Salm lagern und dort bis auf weiteres 

verbleiben jolle. Ein zweiter Befehl von jelben Tage beftimmt, daß eine 

andere Kompagnie gleichfalls am 9. aufbredyen, am 11. in Klerf und 

Wilg eintreffen und dort verbleiben ſolle und zwar in Wilg bis auf 

weitere Order, in Klerf aber bis zum 28. September. ?) 

Dieſe jelben Marjchbefehle zeigen auch, daß Frankreich die durch 

die Spanischen Beſatzungen geräumten Städte und Schlöffer nunmehr als 

franzöfisches Gebiet betrachtete, denn, dem entjpredjend, wird den Dragonern 

1) „Les generaux Moudron et Sourdis s’estans aussy advaneé avec des 

„trouppes sur la frontiere de la Flandre et du Hainaut, menaece d’y entrer 

„et mettre tout en desolation, si dans 8 jours on n’evacuait pas les villes 

„et places de la comt@ de Chiny des trouppes d’Espagne, pour y placer les 

‚„leurs, en sorte que, pour &viter la voye d’armes et la force, les espagnols 

„evacucrent toutes les villes et places non seulement du eomt& de Chiny, 

„mais encore de toute la province de Luxembourg, ä la reserve de la eapi- 

„tale, pour &viter la rmine du Brabant, de la Flandre et du Haynaut“. 

(Chronique de Seb. Fr, Blanchart, f. 92. Publieations de la Seet. hist. T. 46, 

p. 150.) 

2) Archives de Ülervaux. Publications de la Sect. hist. T. 36, p. 583, 

no 3210. 
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ausdrüdlich befohlen, „To gute Ordnung und Manneszucht zu 

halten, daß feine Urjache zu klagen gegeben werde."') 

Vierzehn Tage ſpäter wurden die Dragoner durch Fußtruppen abge: 

löjt, die beireffenden Marichbefehle find datirt, Arlon den 25. Auguft. Es 

waren verjchiedene Kompagnien des Regimentes Dauphin, welche, in 

Folge diefer Marichbefehle, als Belatung nad) Klerf, Vianden, Bittburg, 

Neuerburg und Echternady gelegt wurden. 

Auf diefe Weife war das platte Land zu einer gewiffen Ruhe und 

Sicherheit gekommen, nachdem es endgiltig von den Franzoſen bejekt 

worden war, und nachdem die Eimwohner, hohe und niedere, dem Könige 

von Frankreich gehuldigt hatten. Um jo ſchlimmere Tage waren aber für 

Luremburg und deifen Umgebung angebrochen! Denn nun galt es, wie 

dies Schon früher an der Hand der offiziellen Berichte ausgeführt worden, 

der Hauptitadt alle und jede Zufuhr abzufchneiden und fo durd Hunger 

Luxemburg zur Übergabe zu zwingen. 
Die Feltung Luremburg war aber auf alles ander che denn eine 

Belagerung eingerichtet. Ein fprechender Beweis der Unfähigkeit der 

Brüfieler Regierung, ſowohl als der Negierungsbehörden in Luxemburg 

jelbft. Denn der Stadt mangelte es an Allem. Trogdem alle Truppen 

fih auf Luxemburg zurücgezogen, zählt die Bejagung der Dauptftadt 

faum mehr denn 1600 Deann,?) denn die von den Landftände 1680 

bewilligte Aushebung von 2000 Mann Fußtruppen war durch die Nach: 

läjjigkeit de8 Gouverneurs und des PBrovinzialrathes nicht zuftandege: 

- fommen.?) Der erjt ein Jahr fpäter erfolgte Einmarjch der Franzo— 

jen, im Frühjahr 1681, hatte die Aushebung hHintertrieben. Nicht 

befier war für die nothwendige Verproviantirung gejorgt worden. Der 

Herr von Schammwenburg, in jeiner Eingabe an den Generalftatthalter 

vom 28. April, 1681, hebt ausdrüdlid den Mangel jeglicher Lebens: 

mittel hervor.) Erſt als es zu jpät war, verjuchte der Gouverneur 

der Provinz, Fürft von Chimay, für die nothwendigen Lebensmitteln 

zu forgen. Nachdem ‚Frankreichs Dragoner jchon während vier Mo— 

naten das Land die Kreuz und die Quere durchzogen und ausgejaugt, 

ließ der Gouverneur Erhebungen anftellen, wieviel Getreide man für 

Zuremburg aus den einzelnen Theilen des Landes ziehen Könnte, 

1) „D'y loger . . . en si bonne ordre et diseipline qu'il n'y ait pas 

sujet de plaindre*. (Ebendafelbit.) 

2) Bericht des Gouverneurs, des Prinzen von Ehimay, vom 12. April, 1682. Bulle- 

tin de la Commission royale d’histoire, 3° serie, T. 10, p. 361. 
3) Chronique de Seb. Fr. Blanchart, f. 91. Publications de la Seet hist. 

T. 46, p. 149. 

4) Mömoire présenté A S. Altesse par le Sieur de Schauwenburg, vom 28. 

April 1681, im Auszuge bei Schötter, Publications de la Seet. hist., T. 314, p. 
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und gab dann die nöthige Befehle, dieſes Getreide auch wirklich nach 

Zuremburg zu ichaffen. Das Ergebniß war denn aud dem, entipre: 

hend. Wichter und Schöffen der Stadt Bittburg beftätigen am 13. 

Juli 1681, daß der Oberſt von NRollingen bei feiner Anwejenheit in 

Bittburg im Ganzen höchſtens 12—13 Malter an Früchten aller Art 

vorgefunden, ja daß zur Zeit joldyer Mangel an Lebensmittel, ſolche Armut 

unter den Bürger herrſche, daß fie nicht länger leben könnten.) Durd) 

einen andern Erlaß desjelben Gouverneurs vom 15. Juli 1681 waren 

die Beamten der Propfteien Remich, Grevenmacher, Echternady und 

Bittburg angewiejen worden, für die Stellung der nöthigen Wagen zu 

. forgen, um an die 330 Malter Getreide am 17. Juli von Trier nad) 

Luremburg zu führen.) Ob der Transport aber in Luxemburg ankam, 

ift wohl zweilelhaft, angefichtS der folgenden Stelle aus dein Briefe des 

PBrovinzialrathes an den Gejandten Neuveforge in Regensburg, datirt 

vom 11. November, 1681: „Unjere Bürger hofften wenigftens etwas 

von Trier, als unferen nächſten Nachbarn, beziehen zu können, doch 

fonnte man nichts erhalten, jowohl wegen der Drohungen der Fran: 

zoien, als wegen der übrigen Dinderniffe, welche jelbe bereiteten.) Das 

war die Lage Luremburgs Anfang Auguft 1681. 

Schon unter dem neunten Auguſt 1681 meldete der Provinzialrath 

jeinem Regensburger Gejandten, dem Herrn von Neuveforge, die voll: 

ſtändige Einjchliegung der Stadt Luremburg durch die franzdfiichen 

Truppen: „Wir find auf dem Punkt die äußerfte Hungersnoth 

„zu leiden, denn die im Mericher Thale lagernden Franzoſen haben 

„ihre Vorpoften bis über das Dorf Eich hinaus vorgeichoben. Sie ftchen 

„bei dem Hochgerichte der Propſtei, hinter der Kapelle des hl. Kreuzes ®) 

„und zwilchen Merl und Hollerich. Sie verbieten und erlauben nie: 

„manden Futter, Früchte oder jonftige Lebensmittel zur 

1) Archives de Clervaux. Publications de la Seetion hist., T. 36, p. 583, 

no 3312. 

2) 1681. — 15 juillet. — Ordonnance du prince de Chimay, gouverneur, 

aux oflieciers des prevötes de Bitbourg, Echternach, ete., de faire fournir par 

les sujets de leur ofliee des chariots pour amener le 17 e. sur chacun d’eux, 

6 maldres de seigle de Treves A Luxembourg, ol le bl& sera depose au 

Grond, dans les magasins au pain de munition; ils auront 20 sols par mal- 

dre. — Echternach fournira 10 chariots, Bitbourgh 12, Grevenmachern 12, 

Linster 6, Herborn et Moinpach 4, Berbourg 8 et Igel 3. (Archives de Cler- 

vaux, Publientions de la Seet. hist. T. 54, p. 584, n® 3213.) 

3) „Nos bonrgeois avaient espéré de pouvoir tout au moins tirer quelque 

„ehose de Treves, comme de nos plus proches voisins, pour leur necessit# ; 

„inais ils n’ont rien pu obtenir, tant A cause des menaces qu'autres em- 

„peschemens des Frangais.* (Publications de la Seet. hist. T. 34, p. 288. 

4) Im fo genannten Kreuzgründchen. 
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„ Stadt zu bringen."') Ein anderer Brief an denfelben Gejandten 

von Menveforge berichtet unter dem 11. November 1681. „Sm legten 

„Briefe habe ich Ihnen des längeren gezeigt, wie es uns hier geht in 

„ diejer Zeit, die man Frieden nennt; wie die Franzoſen das ganze Land 

„bejegt und gebrandichagt. Dan ſchließt uns immer enger ein. 

„Alle Schlöffer und Zugänge find mit jtarfen Beſatzungen bejegt, ſtarke 

„ Patrouillen ftreifen umher um zu verhindern, daß auch nicht das 

„Mindeſte in die Stadt gebracht werde."?) 

Nad allen geiagten kann man fich leicht vorftellen, wie drückend 

ſchon bald die Yage in Luremburg werden mußte. Em Beweis deſſen find 

auch die Öffentlichen Gebete, welche, um von Gott die Abwendung diejer 

Bedrängniß zu erflehen, am Donnerftag den 30. Oktober 1681, zu Lu— 

remburg in der Pfarrkirche vom hi. Nikolaus veranftaltet wurden. 

Morgens in der Frühe ward der Segen mit dem Ailerheiligiten gegeben, 

dann wurden alle halbe Stunden heilige Meffen geleien. Das 

Hochamt hielt der Dechant Anton Feller, Nachmittags um vier Uhr 

Ihloß dann, mit der Complet und dem Segen, dad Bittgebet. Ebenjo 

geihah es am folgenden Donnerftag den 5. November, ®) 

Am folgenden 24. November 1681, machte der ſpaniſche Gejandte 

in Baris Graf von Benazura, Markgraf de la Fuente, die dringendften 

Vorftellungen bei dem Könige von Frankreich wegen der Einichließung 

der Stadt Luxemburg, er erhielte aber vorläufig feine Antwort.) 

Ein weiterer Brief an den schon jo oft erwähnten Gejandten 

Neuveforge meldet zum 25. Dezember 1681. Ein wegen fonftiger Unter: 

1) „Nous... sommes a la veille d’y souffrir une oxtröme disette, attendu 

„que les Frangais, campes dans le dit fond de Mersch, ont advancés leurs 

„gardes jusques en dega du village d’Eyeh, ä& la haute justice du aicge pre- 

„vostale, derriere la sainte eroix et entre Merl et Holrich. faisant deffense et 

„ne permettant a qui que ce soit d’amener aucuns foings, grains ny vietuailles 

„en ceste ville.“ (Schettter, le Luxembourg depuis le Trait& de paix de Ni- 

inegue, Publieations de la Seet. hist. T. 34, p. 287. 

2) „Je Vous ai fait voir tout au long par ma derniere, eomme il nous 

„en vat dans ce temps, que l'on appelle la paix et comme les Frangais . .. 

„on loge et charge tout le pays... L'on nous serre toujvurs plus etroite- 

„ment. Tous les chasteaux et passages sont munis de fortes garnisons et les 

„Francais battent l’estrade avee de fortes parties, pour empe6cher que la 

„moindre ehose soit menée en cette ville, (Ebendaſelbſt S. 287 — 288.) 

3) Tagebuch des Dechanten Anton Feller, Regifter Wr. 13 im Yuremburger 

Stadtardiv f. 245 umd 245 vo: „1681, Octobris 30, feria 58: Preess in nostro 

templo pro publiea necessitate, mane 6a data (est) benedietio et singulis me- 

diis horis leeta (sunt) saera Cantavit (summam sacrum) D. Decanns. Ves- 

peris hora da Completoriun et benedietio.* 

„Novembris 5 8, feria 5, Preces publieae in nostro templo ut supra. 

4) Nach der Antwort desfelben Gefandten an den Markgraf von Eroiffy, vom 17. 

Januar 1682 bei Schötter, Publieations T. 34 p, 22. 
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handlung „durd den Markgrafen von Lambert nad Zuremburg ge: 

„ſandter Oberjt, erflärte dem Fürften von Chimay, er habe Befehl ihm 

„im Namen des Markgrafen von Lambert mitzutheilen, daß man in 

„ Zufunft auch feinen einzigen Poſteu mehr durchließe, daß man über: 

„haupt eine Verbindung der Stadt mit irgend jemand nicht mehr ge: 

„Statten würde." ') Xuremburg war aljo jet von aller Verbindung 

abgejchloffen, entiprechend dem Befehl den Marſchal Erequi, der zur 

Zeit die Truppen vor Luxemburg befehligte, erhalten, wie joldyer 

Befehl in der bald zur befprechenden Depejche Ludwigs XIV, an Erequi 

vom 22. März 1682 enthalten. Diejer Befehl ging dahin: „Zu ver: 

„hindern, daß weder Soldaten, nod) Xebensmitteln, nod) 

„Kriegs: Munition in die Stadt Luxemburg gelangten “ 
„ d’empescher qu’il n’entrast aucunes troupes, vivres ny Munition 

„de guerre en la ville de Luxembourg. * 

Bei all dem wurde von den Waffen fein Gebrauch gemacht, in dem 

jchon erwähnten Schreiben an den Gefandten Neuveforge vom 11. 

November 1681 heißt es hierüber: „Die Franzoſen lauern unjeren 

„Soldaten auf, und treffen fie mit einem zuſammen, fallen fie mit 

„Knütteln, wie über Hunde, über ihn her und die Unfrigen find ge: 

„zwungen fich mit ähnlichen Waffen zu vertheidigen. 2)" Das war 

aljo der wahre Klöppelfrieg. Dies gejchah aber nur, um den 

Schein des Friedens zu wahren und jo den Bejchwerden der fremden 

Höfe zu begegnen. 
Aber auch Schon die ichlichte Verhinderung der Einfuhr von Lebens— 

mitteln umd Kriegsmunition war gegen den ausdrüdlichen Wortlaut des 

Artikels 16 des Nymweger Friedens. Doch Yudwig wußte fi) zu helfen, 

er hatte jeine Gründe bereit, al3 am 9. Januar 1682 der jpanijche Ge— 

jandte de la Fuente feine Beichwerden von 24. November 1681 erneuert 

vorbrachte und als die Gefandten der anderen Mächte dieje Beſchwerde 

unterftügten, nachdem bejonders der König von Schweden dieje Frage an 

alle Höfe angeregt hatte.?) Zwar war es die Conferenz von Courtray, weldye 

1) „Il (le major envoy& au prince de Chimay) ajouta qu’il avait ordre 

„de deelarer au nom du marquis de Lambert, qu’A l’avenir on ne laisserait 

„plus passer aneun poste et qu'on ne permettrait plus de cummunieation de 

„la ville avee qui que ce soit.* (Ebendafelbit S. 291.) 

2) „Les Francais, qui ont log& et charge tout le pays, guettent nos sol- 

„dats, en sorte que s’ils rencontrent quelqu'un de nostre garnison, ils se 

„jettent sur eux A coup de baston, comme sur les chiens, qui se trouvent 

„forsez A se defendre avee de pareilles armes, et s’entrebattent ainsy misc- 

„rablement. Les Frangnis protestent, que l'on ne peut prendre cecy pour 

„aucane rupture, puisqu'ils ne se servent d’aucunes arınes*. (Ebendort ©. 

287 — 288.) 
3) Weiß, Weltgefdiichte, B. 10, ©. 527. 
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Ludwig dem Vierzehnten die Scheingründe liefern mußte. Auf diejer Con— 

ferenz hatte, am 4. Augnſt 1681, alſo als bereits ganz Luxemburg mit Aus— 

nahme der Stadt, in Frankreichs Händen war, Ludwig XIV. neue An: 

jprüche erhoben, er verlangte den größten Theil von Flandern. !) Und nun 

hieß es: die Blofade von Luxemburg bezwede, nicht die Einnahme der 

Stadt Luxemburg, jondern jolle nur Spanien zwingen, Frankreich die ver: 

langten Städte auszuliefern. In diefem Sinne lautete die Antivort, 

welche dem jpaniichen Geſandten am franzöfiidgen Hofe am 14. Januar 

gegeben wurde. „Inbetreff des freien Verkehrs für die Stadt Luxemburg, 

„welche der Herr Gejandte verlange, jo wird Ihre Majeftät fofort den- 

„ſelben gejtatten, jobald der Herzog von Parma (der Generalftatthalter 

„ der Niederlanden) den Näubereien der luremburger Garnifon in dem 

„Ihrer Majeftät unterworfenem Gebiete (der an Frankreich annektirten 

„ Theil der Provinz Luremburg iſt gemeint.) Einhalt gethan haben 

„werden und jobald Ihre Majeftät jenen Theil vou Flandern, mit allem 

„dazu gehörenden und davon abhängenden, welche ihm von ber Koutrayer 

„ Conferenz zuerfannt worden wäre, ausgeliefert worden jei. "?) 

Den Beichwerden des Vertreters der holländischen Generaljtaaten, 

von Starenberg, gegenüber beftritt Yudwig XIV. überhaupt jeden Abficht 

Frankreichs auf Luxemburg: „Ihre Majeftät”, heißt cs, „ glaubt 

„Nichts thun zu können, das jeine Nachbaren weniger beunrubhigen 

„ könnte umd das beſſer geeignet wäre Spanien zu veranlajien, 

„Frankreich die verlangte Genugthuung zu geben, als die Bejagung 

„Luremburgs einzuengen: Jedoch erklärt Ihre Majeſtät, dan fie gar 

„feine Abſicht auf Luxemburg habe und daß er dasjelbe jofort freigeben 

„werde, wenn Ihr die Verſicherung geworden jei, daß Ihr eine an— 

„gemeſſene Entichädigung gegeben würde für den Verzicht auf ihre Rechte, 

„welche Entichädigung er jich erbiete auch in Navarra anzunehmen.“ >) 

1) Bergl. die weiter unten veröffentlichte Döpöche du roi au Maréchal Oré— 

qui du 22 mars 1682 und die Berbalnote des franzöfiichen Geſandten beim Nönig 

von England, vom 4. Februar 1682. Letztere abgedrudt bei Schotter, le Luxem- 

bourg depuis le traite de paix de Nim&gue. Publications T. 34, p. 289. 
2) „A l’egard du libre commerce que le dit szr. ambassadeur (d’Espagne) 

„dermande pour la ville de Luxembourg, Sa Majestt (le roi de France) l’ae- 

„eordera aussitöt que le Prince de Parme aura fait eesser les pillages que 
„la garnison de Luxembourg a faite dans les törres de lobeissances (de 8. 

„M. et qu’elle aura regu en Flandre les localitöes avec leurs dependances 

„et appartenances lui assignees par la conference «de Courtray.* (Abgedrudt 

Schotter le Luxembourg depuis le Trait& de Nimegne, Publications de la 

Seetion hist. T. 34, p. 281.) 

3) „Sa Majeste (Louis XIV) a estim& ne pouvoir rien faire qui «deust 

„donner moins d’ombrage A ses voisins et qui fut plus capable de porter 

„les Espagnols A la satisfaire que de reserrer la garmison de Luxembonrg, 

„jJuscequ’a ce que S. M. ait obtenu l’equivalent de ses justes demandes. 
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Mit diefer Erklärung liefert Ludwig XIV einentjchlagenden Beweis der 
Doppelzüngigkeit jeiner Politik, dieje Erklärung ift vom 10. Februar 1682. 

Den Holländern gegenüber leugnet er alſo überhaupt jede Abficht auf Luxem— 

burg, während er doc am vorhergehenden 4. Februar die guten Dienfte 

des engliichen Königs, Karls II. erbeten, auf daß Spanien ihm Luxem— 

burg abtrete, wogegen Frankreich auf alle und jede weitere Anſprüche 

verzichten wolle.) Kann man wohl ein falicheres Doppelipiel denken, 

als dieje ſich widerſprechenden Erklärungen des franzöſiſchen Königs. 

Das Maß voll zu machen, fügte man in Frankreich zu alldem den 

höhmenden Spott. Ein Bamphlet, im Auftrage Louvois gejchrieben, pries 

die Milde des Königs. „Er that nur was Väter und Mütter thun, 

„ wenn jie ihren Kindern die Ruthe zeigen, um fie zu beſſern, damit 

„se nicht ſich weitere Ausschreitungen erlauben, welde ihnen eine 

„ernftere Strafe zuzichen fönnten. Uber wie da die meilten Kinder 

„ Aber ihre Väter und Meütter Hagen, weil jie ihrem Mutwillen ent: 

„gegentreten, Hagen die Neider auch über den unerjättlichen Ehrgeiz des 

„Könige, weil er eins jeiner Rechte aufgeben will." ?) 

Während auf diefe Weife Frankreichs Diplomatie den Erwerb 

Luxemburgs anftrebte, hielten jeine Truppen die Stadt jelbjt aufs engite 

eingeichlojien. Deren Vorpoſten lagerten auf Schußweite vor der Stadt, 

und bejtändig durchftreiften Batrouillen die Umgebung, häufig verjuchte 

fie ji) in der Nacht den Mauern zu näheren und alles jcheint darauf 

hin zu deuten, daß im März 1682 der Marjchall Eregui, der Ober: 

befeilshaber der franzdfiichen Truppen vor Luxemburg, einen Dandjtreich 

auf Zuremburg plante.) 

„Cependant elle d&elare qu'elle n’a aucune pretentim sur la dite ville et 
„qu’elle est preste de la laisser dans une entiere liberte, aussistöt qu’elle 

„sera asseurde d'une satisfaction raisonnable qu’elle offre mäme de prendre 

‚ou dans le Navarre ete.* (Ebendaſelbſt S. 293.) 

1) „Sa Majest@ (Louis XIV) veut bien renoneer non seulement A tous 

‚les droits qui Juy appartiennent en eons@quence du trait& de Nime&gue, sur 

‚les villes, lieux et pays ci-dessus mentionnds, mais aussy A toutes les autres 

„pretentions generalement queleonques et sans exception que la dite majeste 

„pourrait avoir sur toutes les autres villes, lieux et pays, dont la eouronne 

‚l’Espagne est à present en possession, pourvue que le Ioy catholique luy 

„abandonne dans trois mois pour tout delay la possession et juissance 

„tant de la ville de Luxembourg, dont S. M. eonsent que les fortifications 

„soient demolies, que des villages et hameaux, (ont le Roy catholique est 

„demeure en possession a tr«is lieues environ de la dite ville de Luxem- 

„bourg*. (Ebendafelbit. S. 289.) 

2) Weiß, Weltgeichichte, B. 10, ©. 527. 

3) Bergleiche die Aufzeichnungen des P. Pirenne, des Nettors des ejuitentolle- 

giums zu Yuremburg: Notatu diena de obsidione in honorem B. V. Consola- 

trieis, anno 1682 im Archiv U. V. F. zu Luxemburg; welche Aufzeichnungen weiter 

unten $ 15. abgedrudt find. 
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In der Stadt jelbft war um diejelbe Zeit die Noth aufs höchite ge: 

ftiegen, ſchreckliche Hungersnoth herrichte im derjelben. ') Wie hätte es 

aud anders jein können. Die Blofade, der von Anfang am jchlecht mit 

Lebensmitteln verjorgten Feſtung, dauerte ſchon im achten Monat, Die 

ganze Umgegend der Stadt ward durd die franzöfiichen Truppen in 

eine öde Wüſte verwandelt, die Bewohner der Umgegend von Daus und 

Dof verjagt, nachdem im vorhergehenden Sommer ſchon durd) die fran- 

zöſiſchen Soldaten die Ernte vernichtet worden war.®) 

Von FFranfreihs Truppen von allen Seiten umdrängt, von der 

eigenen Regierung ganz verlaffen, jchien das Schickſal Luxemburgs be: 

jiegelt. So von aller menſchlichen Hülfe entblöft wandte fich die ge: 

ſammte Bewölferung in ihrer Noth an die Nengewählte Stadt: und 

Zandespatronin. In den Schlichten Aufzeichnungen des damaligen Rektors 

des Iuremburger Jeſuitencollegiums und Wallfahrtsdireftors, des Paters 

Jakob Birenne Heißt es einfach: „Bor der Befreiung wurde auf An— 

„ſuchen jeglicher Stände und der einzelnen Nachbarfchaften, wie man es 

„nennt, Hochämter am Wltare der jeligiten Jungfrau gejungen, nahe 

„an 40." 3) 

Auch Blanchart in jeiner Ehronift) die Relations du monastere 

du S! Esprit & Luxembourg 5) und Bertholet in feiner Geſchichte 

des Herzogtums Luxemburg erwähnen diejer bejonderen Verehrung der 

Tröjterin der Betrübten in jener Zeit, wie alles jein Vertrauen in 
ihre Dülfe jegte und zur Landespatronin jeine Zuflucht nahm in diejen 

Tagen der Drangjale, wo im vollften Sinne des Wortes, von feiner 

Seite mehr irdiiche Dilfe zu erwarten war. Bertholet jchreibt: „Ein 

„ Umstand der nicht unerwähnt bleiben darf ift, daß das wurnderthätige 

1) Bertholet, Histoire du Duch& de Luxembourg et Conts de Chiny, 

T. 8, p. 83 zum Sabre 1682, Irrthümlicher Weife gibt VBertholet die Zeit des 

Blotus von 1682 bis März 1683 an, er irrt um cin Jahr, da die Aufhebung der 

Blofade am 25. März 1682 erfolgte. (Notatu digna des P. Pirenne, Weiß Weltge: 

ſchichte, B. 10, S. 527.) 

2) „Berzeihniß der Dörfer fo die Franzofen erllärt haben nicht zu praetendiren 

„und zu der Probſtei Yüsemburg gehörig zu fein. aber gleid) daranf zeritört, beraubt, 

„alles Vieh biß auf das geringfte himweggenommen, die Einwohner übel tractirt, ihre 

„eingefäte Früchten umgeadert und die arme Yenthe mit Weib und Kind ins Elend 

„derjagt worden“, angeführt bei Scheetter le Luxembourg depuis le Traite de 

paix d» Nimegue. Publieations de la Seet. hist., T. 34, p. 287. 

3) Notatu digna de obsidione, in honoren B. V. Consolatrieis anno 1682, 

S. 5, Aufzeihnungen des P. Jal. Pirenne im Archiv U. %. F. 

4) Chronique de Seb. Fr. Blanchart, f. 9. Publieations de la Seetion 
historique, T. 46, p. 148. 

5) Handichrift im Luxemburger Negierungsardgiv Bd. I, ©. 635. Diefer erſte 

Band der Relation wurde 1682 vollendet, die Notiz, auf die weiter unten noch zurüch— 

gekommen wird, ift alfo ganz gleichzeitig. 
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„Bild, welches man unter dem Namen Tröjterin der Betrübten, 

„vor den Thoren der Stadt verehrte, jet mehr denn je der Gegenitand 

„des Vertrauens der Beſatzung umd der Bürger geworden. In Huger 

„Vorausſicht hatten Klerus und Wolf dasfelbige proceſſionsweiſe aus 

„Der Kapelle abgeholt und zur Stadt getragen, als deren Beichügerin 

„Te angejehen wurde und dort in der Jeſuitenkirche aufgejtellt."') Wann 

dieje Uebertragung geichehen, wird nicht angegeben. Trotz der Kampfes: 

wirren war das Feſt der Tröfterin der Betrübten am 4. Sonntag nad) 

Ditern den 4 Mai jenes Jahres 1681 zum zweiten Mal jeit feiner 

Einjegung gefeiert worden. Am Nachmittag des 3. Mai war das 

Gnadenbild in Prozeilion aus der Kapelle abgeholt und dann am FFeft- 

tage jelbit, den 4. Mai Nachmittags um 2 Uhr in hochfeierliher Bro: 

zehfion wieder zur Kapelle hinansgetragen worden?) Anfang Dezember 

1681 war aber das Gnadenbild ficher nicht mehr in der Kapelle, denn da 

jeit dem 8. Dezember 1681 das Allerheiligite Altarsſakrament nicht mehr 

in der Stapelle der Tröfterin der Betrübten aufbewahrt wurde, ) fo 

ift daraus mit Sicherheit zu ſchließen, daß ſchon vorher, wahrjcheinlic 

zu Anfang der Blofade im Monat Auguft 1681, das Gnabenbild zur 

Stadt gebracht worden und dort in der Jeſuitenkirche der heutigen 

Ntathedrale auf dem gewohnten Votivaltar t) zur Verehrung der Gläubigen 

aufgeftellt worden war. Hier vor diefem Altar war es aljo, vor welchem 

ſich während der Faſtenzeit des Jahres 1682 die ganze Bevölferung zu: 

ſammen ichaarte um den Schuß der Tröfterin der Betrübten, der Stadt- 

und Yandespatronin zu crflehen. (Forti. folgt.) 

Die Verehrung des hl, Wartinus 
im Luremburger Lande. 

Von Alex. König, Plarrer in Dünkrodt. 

Allgemeines. — In den katholiſchen Ländern Europas wird es 
kaum eine Provinz geben, in der nicht irgend eine Kirche, ein Kloſter 

1) „Une eirconstanee que je ne dois pas oınettre céſest que la statue 
„miraeuleuse de la sainte Vierge, qu’on revere aux portes de la ville, sons 
„le titre de Consolatrice des aflliges, devint plus qre jamais l’objet de la 
„eontiance de Ja Garnison et de la Bourgeoisie. Par une sage preeaution le 
„Ülerg& et le peuple furent en procession la —— dans sa chapelle, la 
„porterent dans la ville, dont elle etait regardéd comme la Proteetrice, et 
„a deposerent dans l'éfliast des Jesuites * (Bertholet, Histoire du Duchs de 
Luxembourg et du comte de Chiny, T. 8, p. 130) 

2) Einladung an den Stadtmagiſtrat zur Theilnahme au der feierlichen Mutter: 
gottesprozeffion am 4. Sonntag nah Oſtern. Urfhrift im Archiv U, V. F. 

3) Notatu digna de obsidione in honorem B. V. Consolatrieis anno 1682, 
S. 2, Archiv U. V. F. 

4) Ueber die Errichtung "nd Anordnung dieſes Votivalters ſiehe die betreffenden 
Aufzeichnungen des Pater nme im Ardiv U. Y%. F. zu den „Jahren 1680 — 1686. 
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oder eine Kapelle dem Schuge des hi. Biſchofs Martinus unterſtellt 

wäre. Nach der jeligften Jungfrau Maria, dem bi, Joſeph und den 

heiligen Apojteln dürfen wir wohl behaupten, daß der hi. Martinus der 

volfsthümlichfte Heilige jei. Sein Feſt wurde weit über die Grenzen des 

Zuroner Landes, wo derjelbe jtarb und begraben wurde, bejonders aud) 

in vielen deutichen Bisthümern ein gebotener Feiertag (11. November). 

Hanptpatron. — Deutjchland zählt zahlreiche, oft jehr alte Kirchen, 

welche diejem großen Heiligen geweiht find. Bon den 732 Pfarreien der 

Zrierer Diözefe haben 68 den hi. Martin als Hauptpatron erwählt, 

Bon den 875 Pfarreien der Erzdiözeſe Köln find (am 31. März 1895) 

64 dem hl. Martinus geweiht. 

In Holland haben im Bisthum Noermond 23 von den 170 Pfar— 

reien den hl. Martinus als Dauptpatron, indeß in den Bisthümern 

Utrecht 28, Breda 4, Herzogenbuſch 10 und Haarlem 6 Pfarreien den: 

jelben als Hauptpatron zu verehren. 

Bou den 256 Pfarreien der Luxemburger Diözeſe haben 14 Pfarr: 

firhen und 2 Kapellen den hl. Martinus zum Hauptpatron; nämlid) 

die Pfarrkirchen von Berdorf, Bögen, Böwen, Born, Düdelingen, Fri- 

fingen, Helzingen, Junglinſter, Mörsdorf, Niederdonven, Scifflingen, 

Simmern, Wafferbillig, Weimerskirch und die beiden Kapellen von Cal: 

mus und Rippweiler. 

Nebſtdem verehren noch manche Pfarrkirchen und Kapellen den hl. 

Martinus als zweiten oder Nebenpatron umd feiern ihre Kirmeß am 

Feſte dieſes Heiligen. 

Dieſe Verehrung des großen Heiligen hat die beſten Gründe für 
ſich; denn zu ſechs verſchiedenen Malen mußte der hl. Martinus wegen 

ſeiner Reiſen nach Trier unfer Land durchziehen und hat gelegentlich 

den Hl. Glauben hier verfündet und befeftigt. Zu Weimersfird zer: 

ftörte er an der Stelle, wo heute die Pfarrkirche fteht, die heidniſchen 

Sögenaltäre, predigte am jelben Orte die Lehre des Evangeliums und 

belehrte Viele zum katholifchen Glauben. Sein Aufenthalt ift dort weiter 

verewigt durd) den Mertesbour oder Martinstrunnen, der fünf Minu— 

ten von der Pfarrkirche entfernt liegt, wo der Heilige jein Pferd tränfte, 

ehe er weiter zog auf der Reife nach Trier. 

Im Walde bei Andethana, im Grünewalde beim heutigen Nieder- 

anven erichten dem dort rajtenden hi. Martinus der von Gott ge- 

jandte Engel und tröftete ihn wegen der Kirchengemeinſchaft, die er in 

Trier mit Ithacius gepflogen und verficherte, Gott habe jeine Reue 

wohlgefällig aufgenommen und ihm feinen Fehler verziehen. 

Martinsfeft. — Die Andacht zum hi. Martinus war fo groß, daß 
das Feſt des Heiligen (11. November) bis zum Jahr 1755 als ein 

allgemeiner Feiertag für das Luxemburger Volk galt, das mit großem 
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Aufwand gefeiert wurde. Noch heute erinnern daran die Schmanfereien, die 

am Borabend diejes Feſtes im Schooß mancher Familien gehalten wer- 

den. Im Osling ift es Brauch, dabei die erften Pfannkuchen aus dem 

diesjährigen Heidekorn zu verzehren ; auf der Moſel dagegen wird in 

der jogenannten „Mertesgutnacht“ im fröhlichen Kreiſe der rächen 

verkoſtet. Bielleicht geichieht Tegteres zum Andenken daran, daß Sankt 

Martinus an der faiferlichen Tafel zu Trier zuerft feinem Kaplan den 

Becher reichte, um deſſen Priefterwürde zu ehren. 

Faſt überall im Lande gilt der 11. November auch als Schuldbe- 

zahlungstermin. Wie es chedem Brauch war am Martinstag den 

Zehnten zu entrichten und allerhand andre Abgaben zu liefern, jo endigt 

heute mit demjelben das Ackerbau- und Pachtjahr und ift dieler Tag, 

nebjt Fohannestag (24. Juni) und Michelstag (29. September) der ge- 

wöhnliche Zahltag für augefteigerte Güter umd ©egenftände und der 

Erfalltag für Zinjen und Pachten bei der Landbevölferung. 

Martinsfener. — Die jogenannten Martinsfener, die am Vorabend 
des Feſtes nebſt den Burgfeuern am erften Sonntag in den Falten) 

früher an vielen Orten de3 Landes üblich waren, haben allmählid) ab: 

genommen und find fait gänzlich verichwunden. Früher war es 5. 9. 

zu Echternach üblich, daß, jobald der Abend dunkelte, an vier Punkten 

der umliegenden Anhöhen die Martinsfeuer angezündet wurden, zu wel— 

cher die Jugend das Brennmmaterial herbeigeichafft hatte. 

Zu Vianden werden noch alljährlich am Vorabend des Martins- 

fejtes auf zwei Anhöhen, der Neil und dem unteren NRahmenberg, bei 

einbrechender Nacht die Mertchen von der Jugend angezündet, die den 

Tag über das nöthige Breunmaterial von Daus zu Daus unter eigens 

dazu beſtimmten Liedern im Wolfsdialeft eingefammelt und an den Ort. 

des Martinsfeuers heraufgeichafft hat. Iſt diejes faſt erlöfcht, jo zündet 

man Bechfadeln an demjelben an, zieht herab zur Stadt, wo die Mu— 

fifgefellichaft die Jugend in Empfang nimmt und unter luſtigen Weiſen 

einen Umzug durch die Straßen der Stadt abhält und Jung und Wit 

fi) beim Grächen des Lebens freut, 

Wetterregeln. — Der Martinstag kommt in den Wetterregeln jehr 
häufig war. Die bei uns am meisten befannten find folgende : 

Hat Martini einen weißen Bart, 
So wird der Winter lang und hart. 

Wenn um Martini Mebel find, 
So wird der Winter meiſt gelind. 

Sankt Martin — Feuer im Kamin 

Sankt Martin ſetzt ſich Ion mit Danf 
An warmen Ofen auf die Bant. 

Mertesmass — si mir des Wanters gewass. 
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Wie in England und Deutſchland, jo nennt man auch bei ung 

ichönes Wetter am Meartinstag den Martinsjommer, ‚weil man dann 

noch einen fchönen Spätherbit erwartet. 

Bildlihe Daritellungen. — Überaus jchön dargeitelft ift die ganze 
Lebensgeichichte des hl. Martinus iu den herrlichen Slasgemälden im 

Ehore der Kirche S. Martin zu Lüttih und in den Ölgemälden der 

jchönen Benediftinerfirdhe zu Beuron bei Sigmaringen. 

Bei uns bringen jowohl die Statuen, als auch die Ölgemälde und 

gemalten SKirchenfenfter folgende drei Darjtellungen aus dem Leben des 

hl. Martinus zum Ausdrud. 

1) Der Heilige, ein junger, rüftiger Soldat, fit body zu Noß auf 

einem weißen Schimmel, und theilt vor den Thoren der Stadt Amiens 

jeinen himmelblauen Mantel mit dem Bettler. 

2) Auch die Scene, wo in der folgenden Nacht Chriſtus dem Hei— 

ligen erjcheint mit der Hälfte des geſchenkten Mantels, kommt oft zur 

Darjtellung. 
3) Mitunter wird aud) der Heilige abgebildet, wie er die hi. Meile 

lieſt und über jeinem Haupte eine feurige Kugel ſchwebt. — Dies ftellt 

eine wunderbare Begebenheit aus dem Leben des Heiligen dar, kann 

aber auch dahin gedeutet werden, daß der Deilige, der „die Sonne 

Galliens“ genannt wird, das Licht des Evangeliums weithin hat leuch— 

ten laffen. 

An „Ons Hemecht“ eingefandte Bücher. 

Die Einfihtnahme und Benugung aller unferem Bercine, als Gefchent oder im 

Tauſchvertrag, zugehenden Werte zu erleichtern, it die Einrichtung getroffen worden, 

daß ſämmtliche Zeitichriften und Werke, mährend vier Wochen, im Yejezimmer der 

Yandesbibliothet aufliegen. Nach Verlauf diefer vier Wochen, lann Alles ausgelichen 

werden. Unfere Leſer intereffierende Abhandlungen ftchen, in Klammern, hinter dem 

Namen der betreffenden Zeitſchrift. 

Revue d’Ardenne et d’Ärgonne publiee par la société d’Etudes Arden- 
naises, 6° annde, ne 6 à 11, Sedan. 

Revue bibliographique belge, 11° annee, Bruxelles, Osear Schepens et Co. 

no 348. 

Anzeiger des germanischen Mufeums, 1899, Nr. 1—2. 

Archives belges, Revue eritique d’historiographie nationale sons Ian di- 

reetion de J. Kurth, annde 1899, n? 4—8. 

Verhandlungen der berliner Gejellichaft für Anthropologie, Ethnologie und lirge- 

Ichichte. Jahrgang 1895 Dezember und 1899 Jannar und Februar. 

Tony Nellen, Madame Rekamier, 

Beitfchrift der Geſellſchaft für Yeförderung der Geſchichts-, Alterthums- und Bolfs- 

funde von Freiburg i. Br. 14. Band. Freiburg im Br. 1598. 

u 
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Annales de la Soeiété d’Arch£ologie de Bruxelles. Annde 1899, ne 1& 2. 

Revue belge de Numismatique, publi6e sous les auspices de la Soeiets 

Royale de numisınatique, 55° annde, n®’ 1a 3. 

Archir des Bereins für Siebenbürgifche Yandestunde, Baud 24, Heit 1. 

Bulletin de la Soeiste d’Art et d’histoire du diockse de Liege. Tome 

XII, Ire partie. 

Mömoires et Publieations de la Socidts des Seiencees, des Arts et des 

Lettres du Hainaut, annee 1898. Mons. 

Annales de la Soeiete historique et areheologique de Tournai. Nouvelle 
serie T. 3. 1898. Tournai. 

Neues Lauſitziſche Magazin der Oberlaufigiihen Gefellichaft der Wiſſenſchaften. 

15. Band, 1. Heft. Görlitz. 

Codex diplomatieus Lusatiae Superioris, Heft 4. Görlitz 
Analeetes pour servir A V'histoire eceldsiastique de la Belgique, 20 sÖrie, 

Tome XI, livr. 3. 

Jules Vannerus, Interdit lane& sur l’Eglise de Sprimont & la fin du XIVe 
sicele,. 

Jules Vannerus, Cartes et Plans du Grand-Duceh& de Luxembnurg, ap- 
partenant A Jules Vannerus. 

Nenrburger Kollettancen-Blatt. 62. Jahrgang, 1898. 

Aus der Heimath, Blätter der Bereigigung für Gorhaifche Geſchichts- und Alter 

thumsforſchungen. 1898—1899, 4. Heft. 

— — — 

Hostert M. Mich. Die Röntgen-Strahlen. Tragiſch-komiſches Schauſpiel in 3 Alten. 

Yuremburg. P. Worre-Mertens. 1899. (Separat-Abdrud aus „Ons 

He&mecht*. 1899, 

Kellen Tony. Lehrbuch der kaufmännischen Propaganda, im befondern der Anzeige 

und Reklame-Kunſt. Praktiſcher Hathgeber für Kaufleute, Zeitungsver- 

leger, Aunoncen-Acanifiteure u. 1. w. (Aus der „Sammlung fawimän- 

nifcher Lehrbücher,“ herausgegeben von der „„Handels-Alademie Leipzig“ *.) 

Verlag der Handeld-Afademie Yeipzig (Dr. jar. Ludwig Huberti.) 

Druf von C. Bügel und Sohn in Ansbach. (1899.) 

Dr. Mullendorff Karl. Ons Religioun, Bre!f vnn enger Mamm un hire Pier 

zu Pareis, opgesät (gutgehalen vum Hörr Beschof.) Letzebureg. 
P. Worre-Mertens. 1899. — (Fit ein Separat:Abdrud aus „Ons 

H&mecht“, 1899.) 

Nutions &lömentaires de ehimie servant d’introduction A la chimie agrieole. 

Extrait du programme de l’Eeole agrieole d’Ette'brück de l'an- 

nde 1899-—-1900. Luxembourg, Léon Bück. 1899, 

Spedener Gregor. Die Sagen des Gjcherthales. Yuremburg. P. Worre- Mertens. 

1899. (Separat-Abdrud aus „Ons Hémeeht“, 1899.) 

— ii 0< 4 00 Ge — 

Luremburg. — Drud von P. Morrö-Mertens. 
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Eng Hierschtreschen. 
Zum Geburtsdäg 

vun ÖOnser jengster Prenzössin. 

De Summer as an d’Friemd zezun, 

Verblöt sin all s&ng dofter Drem ; 

Ann d’Fillercher si fortgetlun 

Nom Süden an hirt sonnegt Hem, 

Vun Norde kömmt gejot de Wand 

A stirmt wö well durch Wis a Feld: 

't left Blömehen, ach! dat arment Kand, 

Vu Sehreeke blöch et niderfällt. 

Verbei sei Liewe jonk a schön ! 

D’Natur let un hirt Trauerkläl 

A netzt sei Gräf mat muoncher Trön, 

Bis selwer si da schlofe gt. 

Ken Tön, ken Doft, 

Eng grösseg Rö..... 



Dach irgendwöd W& schlät hirt Hiörzehen du 'sö härt! 

En Hierz nach hoflt ...... K& Pensel mölt dat artlecht Bild; 

Enzwuüosch an engem Kineksgäril, Zum Paradeıs göf hire Gärd, 

Vu Löft ann Trei sö stell bewächt, WO Engelche mat Engel spilt. 

Drei Röse blöen dofteg zärt, S5 stleg d’Mamm et u sech drekt, 
We schöner köng d’Natur gemächt. Ann zum Gebied sech falen d’Henn, 

Ke Stürm, k& Wand det hinne wi, Dass Gott em Sonn a Sege schekt 
Si dreke sech un d’Mammenhierz A löf et löst bis un sein Enn. 

Ann dröme st@leg an der Bl& Hirt Hierz dat hofft... . 

E Liéwen ön® Suorg a Schmißrz. O häl’ge Klank, o Himmeldoft ! 
Ann emol muüorges, 't wor scho spät, Eng Mamm de bied fir dech, mei Kanll. 

We hir löf Kuck 'rem op se ma’n, Blö, Kineksrös, 

Wor eng fresch Röschen opgeblöt, Gef schön a gröss 

Eng Seschterche mat Schelmena’n. Zur Fred vun dengem Hemechsland. 

Letzeburg, de 7. Oktober 1899. X. 

us} 

Thiofrids Keben des heiligen Millibrord 
aus dem Lateiniſchen überfegt. 

(Fortjegung.) 

XXV. 

So war alſo Willibrord jene ‚Lampe‘, von welcher Job (12.5) 

jagt, daR fie, ‚zwar verachtet‘ im Fleiſche nach dem Gedanfen der 

Fleifchlichen, die nur zu ſchätzen wilfen, was fie fleiichlich ſehen, ‚aber 

aufbewahrt zur beftimmten Zeit‘, nad der Trennung der Seele durd) 

den Glanz der Wunder von oben ihr Licht verbreitete. Noch ein ande— 

res Wunderzeichen verherrlichte den Ort feiner Ruheſtätte. In den vom 

Setäfel herabhängenden Lampen pflegte Ol zu brennen und ‚die Nadıt 

zu verdrängen‘ (Virg. Aen. 1.127), das ÖL, welches ja nad dei 

Wein, der ‚das Herz erfreut‘ (Ps. 103.15) und zum Geheimmiſſe des Blu— 

tes unjeres Derrn wird, und nad) dem Baljamfaft, der zum heiligen 

Ehriiam dient, unter den foftbaren Flüffigkeiten die foftbarjte ift. Keine 

Nacht vermochte die Leuchtkraft jenes brennenden Oles zu ſchwächen; 

am Tage, während der feierlichen Meſſe, ſah man es bis zum Über: 
fließen anwachfen und aufwallen; man fing es in Flaihen auf und 

übermittelte e8 an Kranke, denen es durch heilfame Salbung Gejund: 

heit und Umverjehrtheit an Geift und Körper wiedergab. Erhabeneres 

Lob kommt nur in allegoriichem Sinne dem Olkrug des Elias und dem der 

Wittwe von Sarepta zu, da letzterer, wenn er auch nach dem Worte 

des Herrn nicht abnahın, doch, joweit die hl. Schrift berichtet, nieman— 

den Heilung verlieh; nur bei zwei Perjonen wurde legteres ÖL zur 



Salbung und zur Unterftügung angewandt, jenes andere aber wurde 

an viele verteilt und bewirkte Wiederherftellung der Gefundheit. 

XXVI. 

Dürſtend nach jener dort ſtetig ſtrömenden Quelle der Barmherzig— 

keit, ließ ſich eine Frau, welche ſchon ſeit ſieben Jahren an Lähmung 

der Glieder erkrankt war, von ihren Verwandten zum Grabe Willibrords 

tragen. An ihrem ganzen, faſt abgeſtorbenen Leibe that kein Glied 

mehr ſeinen Dienſt; ein ſchwacher Athem bewegte kaum noch die ken— 

chende Bruſt. Doch in lebendigem Glauben läßt ſich die Frau vor das 

belebende Grab niederlegen, richtet, während heilſame Thränen ihren 

Augen entſtrömen, ihr inſtändigſtes Gebet zum Heiligen, und ſchon ehe 

fie geendet hat, ijt fie vollitändig geheilt. Die frühere Lebenskraft fehrte 

wieder in reichlicher Fülle in all ihre Glieder zurüd. Diefelbe Frau, 

die jo lange Zeit mit den Füßen den Boden nicht hatte berühren fün- 

nen, noch die Hand zum Munde führen, aod) ſich von einer Seite zur 

andern wenden, fehrte vor Freude tanzend !) nach Hauſe zurüd. 

Ein Jüngling in der Blüte des Alters war derart von nervöſer 

Schwäche behaftet, daß fein ganzer Gliederbau durch heftiges, unaufhör- 

liches Zittern erjchüttert wurde. In bejtändiger Bewegung jah man 

zerrinnen ‚die Mervenbande, das Seitengewebe, die Brufthöhlung mit 

allen darunter verborgenen Xebensfaiern’ (Lucan. 9.777), der Kopf 

wurde nach beiden Seiten hin und her geworfen, wie wenn er durd) 

den Naden nicht mehr mit dem Halſe verbunden und feftgchalten würde. 

‚Bon der Hoffnung zu fterben getäufcht, die Seele meift von Schmerzen 

betäubt‘ (Lucan. 8.59) lag der Kranke lange leblos da, und ſchon be- 

reitete man ihm den ärmlichen Sarg zum Begräbnis. Da führten ihn 

jeine Verwandten, zur Berherrlichung der erhabenen Verdienfte des hei- 

ligen Bifchofs, der nunmehr im Rate des himmlischen Senates thront, 

vor das Grabmal des Heiligen und ließen ihn dort fich niederjegen. 

„sm raschen Berlauf einer Stunde‘ (Hor. sat. 1.1.7) waren die lie: 

der des Körpers wieder in ihre richtige Lage feſtgefugt und hergeitellt ; 

vor den Augen aller, die Zeugen des wunderbaren Ereigniſſes waren, 

gewann der Kranke jeine Kräfte wieder ; vollftändig geheilt jprang er auf und 

ftimmte mit den Umftehenden ein lautes Loblied an, zu preijen den 

Erlöjer des ganzen Menſchengeſchlechtes, der feinen Heiligen durd jo 

glänzende und beglüdende Wunderthaten verherrlichte. 

1) Tripudiare bedeutet nah Klotz, Handwörterb. der latein. Sprache, im Dreis 

Ihritt tanzen, danı überhaupt: bei fröhlicher Beranlaffung büpfen, ſpringen, vor 

Siegesfreude tanzen. Das gegenfägliche Verhältnis, in welchem das Wort zum übri- 

gen Zufammenbang fteht, läßt feine andere Überſetzung bier zu als die oben gegebene. 

Die allgemeine Bedeutung freudig, die das Wort fouft in mittelalterlihem Sprachge— 

brauche haben kann, ift bier unbedingt ausgeichloffen. 
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XXVII. 

Bis dahin haben wir, während das Wehen des hl. Geiſtes unſer 

Schiff geleitete, eine ziemlich weite Strecke bei Meeresitille zurüdgelcgr. 

Nun find wir in das Gebiet des harten Gejteins gelangt, wo wir Ge— 

fahren von Seeräubern und Sirenengeſängen zn befürdten haben. Wirt 

dem Propheten Zacharias müſſen wir den Blick unſeres Geiftes von 

jenen erfrenlichen und tröftlichen Ereigniſſen ablenfen und zu anderen, 

betrübenden Vorgängen hinwenden. Wie in jedem Stand und Nang ich 

zum Belten das Schlechtefte beigemiicht findet, jo lebte auch im dieſer 

angejehenen und durd den Ruf der Heiligkeit berühmt gewordenen 

Abtei ein Mitglied, das, um das Maß der Berdammmis übervoll zu 
machen, mit dem Diafonatsamte befleidet war, aber mit der £löfterlichen 

Semeinjchaft nur dem Körper nad), nicht dem Geifte nach verbunden 

war. Es war der Wolf unter dem Schafspelze verjtedt, ſowie einit der 

Dieb und Verräter Judas, der den Geldbeutel hatte, trog jeiner Würde 

als Apostel dennoch durd; feine Nüdficht auf feinen Stand und Beruf 

fi) von irgend einem Trug und Schimpf des Verbredjens abichreden 

ließ. Es las nicht noch beacdhtete jener Mönch ‚die fliegende Wolle‘ des 

Propheten, von der cs heißt, daß ſie zwanzig Ellen in der Yänge und 

zehn im der Breite maß‘ (Zach. 5.2), — in der einen Defade mar 

Glück und Segen, in den beiden aber herbes Unglück dargeftellt. Er 

hatte nicht geleien, daß der ‚darauf geichricbene Fluch kommen joll ins 

Haus des Diebes und ins Daus des falſch Schwörenden und darin 

bleiben foll und es verzehren und vernichten, ſein Holz jamt feinen 

Steinen‘ (Zach. 5.4). 

Zu einer weit gefährlicheren und ſchmachvolleren Schandthat jchrei- 

tend, beging er einen unerhörten Sottesraub, indem er von dem geweih- 

ten Gute einen heiligen, ja dem heiligjten Schatz entwandte. Von jeiner 

leidenjchaftlichen Gier hingeriffen, ftürzte er auf das goldene Kreuz los, 

welches Clemens Wilfibrord, der einfache, anſpruchsloſe Bote Chriſti, 

auf jeinen Reifen nach üblicher Sitte bei ſich zu tragen pflegte; feft 

entjchloffen in feinem fteinharten Derzen, Stahl er den koſtbaren Schak 

mit anderen Gegenständen, die der Kirche gejchenft worden waren, und 

verbarg ihn an einem entlegenen, miemanden befannten Berjtede, nad): 

dem er feine Gelegenheit gefunden, das Inwel zu zerichlagen und ftüd- 

weiſe zu verfaufen. Als man den Verluſt des mit dem Hauſe verbun: 

denen Kleinodes merkte, wurde die einmütige Mönchsgemeinde von 

untröftlicher Trauer erfüllt; was fie befonders jchmerzte, war der Ge— 

danke, daß der Verdacht eines jo abicheulichen Verbrechens über der 

eigenen Genoſſenſchaft ichwebte. Die Brüder forderten ſich einander auf, 

durch freies, aufrichtiges Geftänduis das Gefchehene wieder gut zu 

machen; nur jener allein, der vom Gewillensbrande gefoltert wurde, 
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verichmähte und floh die Ermahnungen der ihm zuredenden Brüder, 

‚gleich einer tauben Natter, die ihre Ohren verftopft, daß fie nicht höre 

die Stimme der Beichwörer‘ (Ps. 57.5.6). 

Nachdem man endlich über die durch die Lage gebotenen Maßregeln 

beraten hatte, wurde der gottesränberiiche Mitbruder feines geiftlichen 

Aıntes entiegt, dann dauernd dem Banne geweiht; es wurde ihm die 

hl. Kommunion jowie der Empfang von Speiſe und Trank unter dem 

itrengiten Gehoriam unterfagt, wenn er ſich nicht ausjöhne durch Er- 

ftattung des durch Schwarzen Diebjtahl Geranbten und durch aufrichtiges 

Geſtändnis. Aber jein Sinn war verbärtet, wie der des ‚Nabal zu 

Garmel, der jeinem Namen nach ein Thor war‘ (1. Kön. 25.25); fein 
abgeftumpftes und ‚unverftändiges Herz ward verfinftert‘ Röm. 1,21); 

er beberzigte nicht den Ausſpruch des h. Dieronymus, des vorziiglichiten 

alter Ausleger der h. Schrift, daR nichts Gott jo ſehr widerjtreite als 

ein unbußfertiges Derz, ja daß die Unbußfertigfeit das einzige Ver— 

brechen jet, das feine Verzeihung erlangen könne; er wollte nicht nad 

dem Falle ſich wieder aufrichten und die Angen zum Dimmel erheben, 

jondern, nachdem er Verrat begangen an dem Vermögen des Waters, 

zog er es vor, fich) an den Träbern der Schweine zu ergögen und die 

jteilen Höhen des Hochmutes zu erjteigen, um von dort jählings in die 

Tiefe des Abgrundes zu ſtürzen. 

Gebot und Drohung des Abtes beachtete er nicht, verlachte fie gar- 

Da er einmal zufammenjaß mit feinen geiftlichen Meitbrüdern, welche, 

von Trauer erfüllt, über diejelbe Angelegenheit ſich unterhielten, ſprach 

er mit höhnender Geberde die eitle Rede: „Verbietet der Abt mir zu 

eiffen, mit dem fügen Weine meine Lippen zu benegen ?" Dann jeßte 

er den Becher des Ungehorfams an den Mund; doch über dem Trinfen 

fel er nieder, wie wenn er jtatt des Weines tötliches Gift getrunken 

hätte, und jest, im Augenblicke feines plößlichen und unvorhergejehenen 

Todes, that er das Geſtändnis, auffenfzend wie wenn er von einem 

iharfen Pfeile getroffen wäre; micht mehr zum Heilmittel der Buße, 

jondern vom Feiner der göttlichen Mache genötigt, verriet er den Ort, 

wo er den jakrilegiich entwandten Schag verborgen hatte. Und jo ver- 

ichied er, ein trauriges, abichredendes Beiipiel für den ganzen Ordens: 

fand. FFürchtet euch vor dem jchreetlichen Yebensende des Gottesſchäu— 

ders ! Fürchtet, ihr alle, die ihr mit Joſeph den Mantel der aegypti: 

hen Herrin zurücgelailen, den Heizen der Welt entgangen ſeid, die ihr 

nit dem Träger der Dimmelsichlüilel auf Dach und Söller geftiegen 

jeid (Act. 10), zu deren Erhabenheit die Warnung paffen mag, die der 

Dichter in dem Doppelvers ausjpricht (Juvenal, 8.140): 

In demjelben Mar als höher die Fehlenden gelten, 

Scheint and) jchwerer die Schuld, die jeden Fehler begleitet. 

8 

- ER 



Bedentet, wie fluchwürdig es wäre, wenn derjenige, welcher ‚der 

Welt tot und dem die Welt gefreuzigt ift‘ (Gal. 6.14), nad) Irdiſchem 

tradhten und fremdes, ja jogar geweihtes Gut heimlich entwenden würde. 

Ich behaupte nämlich, ‚um ins eigne Fleisch zu jchneiden‘ (Hor ep. 

2.1.220), daß alles, was von irgend einem Ordensprofeflen jo aufge 

padt wird, pafjender Gottesraub als Diebftahl zu nennen ift; denn da 

er jelbjt dem Herrn geweiht ift und unter Heiligen mit Heiligem ver: 

fehrt, jo wird er, wenn er durch heimlichen Raub von dem Heiligen 

ſich losjagt, jelbjt entweiht und nicht mehr Mönch, joudern Sohn des 

Teufels jein und genannt werden. Ihr heiligen Seelen, die ihr der 
göttlichen Aufforderung gefolgt ſeid ‚jeid heilig wie auch ich heilig bin‘, 

wenn ihr hier auf Erden etwa von Sorgen nicht frei, obwohl an himm- 

liſchen Gaben noch Icer jeid, jo laßt euch von ſolchem Verbrechen durch 

die Erwägung abjchreden, daß im Alten Bunde wegen des Diebftahls 

eines Einzigen der durch die Zerftörung von Jericho jo ruhmvoll ge: 

frönte Sieg für ganz Israel in Trauer verwandelt wurde, und daß 
Achan, der Urheber diefer nationalen Trauer, der gefündigt hatte, indem 

er vom verbannten Gute der Stadt eine Goldftange (ſonſt ein Symbol 

des katholiichen Glaubens), auch ein beitimmtes Gewicht an Silber und 

einen roten Mantel jtahl, in dem Thale Achor, dem Thale der Betrüb- 

nis und Beltürzung, lebendig gefteinigt wurde und unter demjelben 

Steinhaufen fein Grab befam (Josue 7). Ermäget, warum Eflifäus, 
ein Vorbild Chrifti, jeinen vertrauten Diener Giezi und deflen ganze 

Nachlommenjchaft mit dem Geſchwür des blaffen Ausſatzes brandmarfte, 

warum im Neuen Bunde Petrus, der Fels der Kirche, der doch die 

Tabita Dorkas aus Mitleid zum Leben auferwedt hatte, den Ananias 

und die Saphira gegen feine jonftige Sanftınut, ohne Erbarmen mit 

dem Schwerte feiner apoftolischen Macht dem Tode weihte. „Zum Schau: 

jpiel geworden den Engeln und Meenjchen‘ (1. Cor. 4.9), feid bedacht 

auf euren Nuf und euer Ziel, und da der BZwed des vollfonmenen 

Mönches darin befteht, entweder für fich oder für die ganze Welt Buße 

zu thun, jo ‚stellt euch auf eure Warte‘ (Habac. 2.1) mit dem Pro: 

pheten die ganze Nacht; niemals möget ihr das Gotteshaus zur Räu— 

berhöhle, das Haus des Gebetes zum Geichäftshaufe machen, auf daß 

nicht einft die Strenge der göttlichen Prüfung euch abweife von jeinem 

heiligen Tempel, der da ift im himmliſchen Kerufalen. 

XXVIII. 

Da im Verlaufe dieſes Berichtes ‚es herbe war in meinem Leibe‘ 

(Apoc. 10.10) wie ‚von bitterer Galle‘ (Act. 8.23) und Effig, jo wollen 

wir einfchren zum Haus des Weines, ‚welcher erfreut des Menichen 

Herz“ (Ps. 103.15). Nach Yahresfriit, am 31, Jannar, beging man das 
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hohe Feſt des hl. Wilgifil, des Vaters unjeres erhabenen Patrones 

Willibrord. Mit innigitem Andachtseifer fang die Fromme, einmütige 

Gemeinde Gott zu Ehren heilige Lieder. -AlS nad) der gottesdienftlichen 

eier eine Erfrifchung gereicht wurde, fand ſich im Keller nur ſoviel 

Wein vor, als gerade hinreichte, zwei Fleine, mit Bindwerk umflochtene 

Gefäße zu füllen, von denen das eine bei dem Mittagstiich getrunken, 

das andere zum Abendejlen aufbewahrt wurde. Als aber nad) der 

Abendverjammlung die Genoffenichaft zum Abichluß der Feſtfeier wieder 

in den Speijelaal ſich begab, fürchtete der ausgezeichnete Abt Adalbertus, 

es möchte der Heine Weinvorrat für die Dürftenden nicht langen, und 

nahm davon Veranlaffung, an den ehrwürdigen Convent folgende kurze 

Aniprache zum Troſt und zur Aufmunterung zu richten : 

„Nicht ziemt es für eure Gemeinjchaft, meine innigit geliebten 

„Söhne, daß ihr über irgend einen Berluft an irdijcher Annchmilichkeit 

„übergroße Trauer empfindet, denn ‚ein trauriger Geijt vertrodnet die 

„Sebeine‘ (Prov. 17.22); ihr jollt vielmehr mit innerer Luſt nach den 

„renden der ewigen Erquidung und Wonne euch jehnen und bei Glück 

„wie bei Unglüd einen gleicherweife ummwandelbaren und unbefiegbaren 

„Zinn beweifen. Nachdem ihr dem Herrn zum angenehmen Brandopfer 

„das Dpfer eurer Lippen gebradjt‘ (Os. 14.3), hättet ihr eine Erfri— 

„hung in der Fülle der Liebe verdient. Doch möget ihr willen, daß in 

„unjerem Borrat nur noch ein klein wenig Wein übrig ift, der von der 

„heutigen Zukoſt geblieben. Aber Gott, ‚welcher allen reichlich gibt, 

„und es nicht vorrüdt’ (Jac. 1.5), ift mächtig, jeiner im feinem Blute 

„weiß gewaicenen Schar über das hinaus zu geben, was wir begehren 

„oder einjehen. ‚Wer hat je auf ihm gehofft und ift zu Schanden ge: 

„worden ? Wer blieb treu feinen Geboten und ift von ihm verlaffen 

„worden‘ (Ecel. 2.11,12) ? Ihm zur Ehre und Ruhm trinket alfo un: 

„dverweilt und ohne Zögern, was man euch ans dem Fleinen Gefäße 

„penden kann, und hofft feft auf Den, der einft unferem erhabenen 

„Vater Clemens Willibrord durch Geſchenk feines reichlichen Segens 

„geitattete, mit vier Neifefläjchchen vierzig Säfte großmütig zu laben.” 

Nach diefer Trojtrede wurde der geringe Weinvorrat im gleichem 

Maße an die Brüder verteilt ; nachdem alle zweimal davon getrunfen, 

glaubte man, das Gefäß ſei leer, aber es fand fih, daß jein Inhalt 

vielmehr gewadjien war. Man brachte cs herbei vor die Tiichgenoffen 

zum Zeugnis des göttlichen Erbarmens. Das offenbare Wunder, das die 

beiden Heiligen, Vater und Sohn, gemeinjam gewirkt, wurde mit 

großem, allgemeinem Jubel begrüßt. Unter lauten Lobrufen zollte man 

Ehre und Danf den drei göttlichen Perjonen, und man tranf in jener 

Abenditunde, nicht bis zur Trunkenheit, ſondern in Müßigfeit einen 

Wein, der nicht von der Rebe kam, jondern den der Schöpfer der Na: 
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tur in göttlicher Macht und Güte außerhalb der Grenzen der Natur 

geichaffen umd geipendet. Es war diefer Wein nicht Saft von der 

Nebe, da er, jo lange man davon jchöpfte, nicht abnahm und, für die 

große Menge reichend, erft zur Neige ging, nachdem alle zur Genüge 

erquidt waren. 

Wozu joll ich jett noch die Bäumchen erwähnen, welde Wilfibrord 

mit eigener Dand aus dürrem Dolze gepflanzt oder mit ausgetrodneten 

Samenfernen gejät umd welche den Naturrechten zuwider bis zum heu— 

tigen Tage durch Blüte, Blätter und Frucht den Gläubigen heilſam 

find ? Wozu ſoll ich von den Quellen reden, welche durch feine Verdienste 

aus dem Innern der Erde hervorgelodt wurden und welche den Xeibern 

und den Seelen Gejundheit jpenden ? Zu Berg im Zülpichergau fteht 

neben dem Witare das Bett, das er mit jeinen Thränen jede Nacht be: 

negte ; von der ganzen Rheingegend wird es in höchſten Ehren gehalten. 

Ehrfurchtsvoll küſſen die Beſucher das cinfache Geftell, das durch jo 

viele Yahrhunderte hindurch bis heute noch feine Fäulnis verrät. Noch 

befindet ji das dürre Gras darin, das einjt durch des Heiligen fie: 

der erwärmt wurde ; es ftrömt einen ſüßen Wohlgerucd aus und befreit 

von Zahnweh, wenn es das Zahnfleiſch berührt. 

XXIX. 

Dieſe großartigen Wunder ‚leuchteten über den Erdkreis; es ſah 

es und zitterte die Erde; es hörte es umd freute fich das geiftige Sion, 

und es frohlodten die Töchter Juda's (Ps. 96.4.8, die Seelen des wah— 

ren Bekenntniſſes, und nad) dem Beiipiele der Königin von Saba, welche 

von den Enden der Erde fan, die Weisheit Salomons zu hören, ſam— 

melten fie fich aus den ferniten Gegenden und widmeten fich der Be— 

tradhtung der Weisheit und des inneren Friedens auf diefem an Früch— 

ten der Heiligkeit jo reichen der. 

Aus Northumbrien, der Heimat Willibrords, kam der durch Tugend 

und Wiffenichaft ausgezeichnete Willchad ’) und führte dort etwa zwei 

Fahre lang ein beichauliches Leben in der Abgeichloffenheit, folgend auf 

dem Weg und in den Übungen der Tugenden einem Antonius, Maka— 

rings, Arjenius, den Führern der Mönche und Einfiedler. Da ibm zur 

Übung der Dandarbeit in Flechtwerk die Palmblätter fehlten, ſo jchrieb 

er, nad) jeinen Leſungen und Gebeten, Bücher der h. Schrift eigenhän: 

1) Der angelfähl. Mönd; Willehad wirfte 755—780 in Friesland. Bon Karl d. 

Gr. zu den Sachſeun geſchickt, mußte er bei dem Aufftande Wirtifinds fliehen. Seine 

zerftrenten Schüler fantmelte ev zu Echternach, wo er fih zwei Jahre in der Einſam— 

feit aufbielt. Darnach befam er von Karl die crlla Justina (wahrſch. Justine, dep. 

des Ardennes. arr. Rethel) als eben und fehrte 785 nach Sachſen zurüd. Am 

15. Juli 787 wurde er zum Biſchof von Bremen geweiht, ſtarb Y. Nov. 789. 
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dig ab. So machte er namentlich eine Abjchrift von den Briefen des 

h. Baulus und von vielen anderen heiligen Büchern ; alle dieje von 

ihm jelbit auf Pergament ausgeführten Schriften werden in den Archi— 

ven unſerer Abtei zum ewigen Andenfen an ihn aufbewahrt. 

Diejes ‚geflügelte Weſen, vor deſſen Augen man umſonſt das Netz 

himwirft‘ (Prov. 1.17), nahm unter den heiligen Wejen, ‚von denen 

Flügel rührte am Flügel‘ (Ezech. 3.13), höher, näher zum Himmel 

jeinen Flug, bis er, nach der Befiegung der jteinharten und unzuverläſſi— 

gen Sachſen und ihres Führers Widifind, gemäß Edift Karls des Gr. 

zum erjten Bijchof für das Bistum Bremen erwählt wurde, das damals 

noch nicht förmlich errichtet war, deilen Gründung aber Karl mit allem 

Eifer betrieb. In Gegenwart und unter Zuftimmung aller Großen des 

Neies wurde er zu Worms geweiht. 

Vom Feuer innigfter Liebe zur Ruheſtätte unſeres heiligen Patrons 

entzündet, kamen auch dorthin der vortreffliche Abt Beornrad N, Blutes: 

verwandter Willibrords und erblicher Befiger jeiner Güter, und Stigand, 

ein Erzbifhof aus Angelland. Beornrad, welder Abt zu Echternad) 

wurde, jchenkte der Abtei foftbare, aus Gold und Silber gearbeitete und 

mit Edelfteinen bejegte Geräte und vermachte ihr Gütereinkünfte durch 

Zeftament ; Stigand bereicherte das Echternacher Klofter mit foftbaren 

Heiligenreliquien, weldje weit wertvoller find als alles Gold und Sil: 

ber und als alle Edeljteine. 

XXX. 

Es mag nicht unpaſſend erſcheinen, wenn wir hier gieichſam im 

Vorbeigehen zum Lob unſeres erhabenen Patrones erzählen, was in 

ſchönerer Form ein anderer Schriftſteller von ſchärferem Geiſte und 

geglätteterer Sprache bereits berichtet hat. Zur Zeit, wo Willibrord 

noch von den Banden der Sterblichkeit im Kerker des Fleiſches zurück— 

gehalten war, lebte Amalberga, die Tochter eines edlen, verdienſtvollen 

chriſtlichen Fürſten. Als Kind ſchon war ſie durch ein auffälliges Wun— 

der der göttlichen Macht verherrlicht worden, indem ſie einem ihrer Die— 

ner einen erſtorbenen Arm wieder geſund machte. Schon in ihrer früheſten 

Jugend hatte Willibrord ſie mit dem himmliſchen Bräutigam vermählt 

durch dauerndes Band und ſie als deſſen Eigentum geweiht, indem er 

ſie ſalbte und confirmierte mit Chriſam. Damals hatte er über ſie Die 

ſüßen Segensworte geſprochen: „Du mögeſt blühen wie Thekla, ſtark 

ſein wie Agnes, und mit Maria ſoll dein ſein der beſte Teil”, und 

hatte mit diejer Verkündigung ihres Berdienftes den Ruhm ihrer Jung— 

fraufchaft zur höchſten Siufe erhoben. Es fam für Willibrord die Zeit, 

1) Beornrad war Abt zu Echternach 776— 797, war zu gleicher Bert Erzbiſchof 

von Sens 192 —797. 
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wo ‚im Frieden ward bereitet jein Ort, feine Wohnung auf Sion‘ 

(Ps. 75.3). Amalberga, durch heiliges Band der Ehelofigfeit geweiht, 

trinmpbhierte unterdejlen über Karl d. Gr., der jelbft über Könige und 

Fürſten jo oft unbefiegbar triumphiert hatte, indem fie ihn abwies, da 

er fih eifrigft bemühte, fie durch Heirat zur Kaiſerin zn erheben. 

Als fie num einst nach langem Waden und Hut im Gebete, aus Rück— 

ficht auf ihre Gejundheit die Augen gejchloffen zum Schlafe, jchaute fie 

in einem Geſichte, wie Willibrord, der, noch auf Erden wandelnd, fie 

Chriſto als Braut geweiht hatte, in Begleitung ihrer Blutsverwandten 

Sertrud, welche in unverſehrter Jungfrauſchaft geitorben war, von der 

Dimmelshöhe zu ihr herumterftieg, wie er dann den heiligen Schleier, 

den fie jelbjt zur Stunde der Not und der Gefahr für ihre Freiheit 

angelegt hatte, mit feinem Segen weihte und um ihr Haupt legte, ihr 

zugleich verkündend, daß die Zeit ihres irdiichen Lebens nad) drei Jah— 

ren abgejchloffen sei, und ihr empfehlend, was fie im diejer furzen 

Spanne Zeit no thun und beichleunigen müſſe. Welch Tiebevoller 

Brautführer ! Die erwählte Braut Gottes, mit dem fie ſchon durch 

deſſen Ming verbunden war, verließ er auch nicht nach jeinem Hingange 

aus den Wohnungen Cedars, bis er jie einführte zu dem Gemache des 

ſehnſüchtig nach ihr verlangenden Bräutigams,. 

CXXXI. 

Unter der Menge der Wunderzeichen drängen ſich der Erinnerung 

einzelne, noch wunderbarere Ereigniſſe auf, welche wir nicht durch Schweigen 

verdecken, in rhetoriſcher Schlußformel zuſammenfaſſen dürfen, zumal da 

die eingeborenen Frieſen in ihrer ungebildeten, knirſchenden Mundart ſich 

dieſelben allgemein erzählen. An der Küſte Frieslands erſtreckt ſich eine 

in unermeßliche Weite ſich a4usdehnende, zum Zuſammenweiden beſtimmte 

Wieſenfläche, welche einſt zu rechtlichem Beſitze unſerem Heiligen über— 

geben worden war. Dort ſchwärmten neben den Schafherden Gruppen 

von Nindern umber, mit ‚ichwellenden Muskeln und fetter, vom Halſe 

herabhangender Wamme‘ (Virg. G. 3. 81, 53); dort winfte eine treue 

Bucht den fremden Krämern, die mit ihren Waren aus Britannien, dem 

Engelland, herüberfegelten. 

Während an der reizenden, ſonnigen Ebene Tiere und Menſchen jich 

ergötzten, geichah es durch göttliche Fügung, daß ‚das anjtürmende Meer 

jeine Örenzicheide löſte und die Erde zurüddrängte‘ (Lukan. 2, 435), 

die Dämme überflutend, jo daß der Boden, den früher der Fuß betreten, 

in ſchiffbare See verwandelt war. Die ganze Nachbarjchaft empfand 

darüber unbejchreibliche Trauer, und cs weinte die Seefahrerſchar, nicht 

jpielte jie mehr zum Pudertaft. Jene bedauerte der üppigen Zriften 
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Verluft, legtere vermißten des erjehnten Geftades Erquidung zur Ser: 

jtellung der ermüdeten Schiffe und zum Ginzelverfaufe der Waren. 

Lange war man unjchlüffig, was zu thun ſei, ſchon ‚litt die Sache 

jelbit Schaden durch des langen Zwiſtes Hemmſchuh“ (Juvenal 16. 50), 

da beſchloß man einitimmig, das echt von einem Gottesurteil abhängig 

zu macen: durd einen Zweikampf jollte entjchieden werden, wen die. 

jtreng prüfende göttliche Macht die von den Wellen überflutete Wieje 

zufpreche, dem Meere oder unjerem Vater Willibrord. Die Streitjache 

wurde aljo vor den Richter gebracht; der Tag, wo die Frage entichieden 

werden jollte, wurde feitgejeßt; beiderjeits beitimmte man zwölf mit großer 

Körperfraft begabte Fauftfänpfer. Die Fama ‚haltend jo feit an Lug 

und Betrug, wie jie Wahres verfündet‘ (Virg. Aen. 4. 188), hatte die 

Nachbaren zu dem beijpiellos wunderbaren Schaufpiele eines neuen 

Zweikampfes herausgelodt, wie man von einem ähnlichen in allen früheren 

‚sahrhunderten nicht gehört hatte. Denn in feiner Gejchichte hat man je 

gelejen, feine Seite der Annalen meldet uns, daß für das Ausfließen des 

Meeres und den Wechjel von Land und Meer irgendwo ein Einzelfampf 

veranstaltet worden wäre. 

Als am erjehnten Tage, ‚ichon errötet’ Aurora, die Sterne jcheuchend 

vom. Himmel‘ (Virg. Aen. 3. 521), ‚traten ohne Verzug mit über: 

gewaltigen Kräften‘ (Virg. Aen. 5. 368) die jungen Kämpfer hervor, 

‚Hand mit Hand gemengt und bereit zu beginnen den Zweikampf“ (Virg. 

Aen. 5. 429). Die zwölf, welche für die Werteidigung der Rechte 

Willibrords den gefährlichen Kampf zu übernehmen entichloffen waren, 

leifteten nach Landesfitte zuerjt den Eid nad) der Formel, wie fie von den 

flugen Vorfahren für ähnliches Wettringen verfaßt und bejtimmt worden 

war, 

Doc, wie wunderbar ändert ſich da das ſtürmiſche Element! Uner: 

forſchlich, unſchätzbar ift die Gerechtigkeit der göttlichen Entſcheidung! 

Noch war das legte Wort der Eidesformel im Munde der Schwörenden 

nicht verflungen, da rötete jich das Wafler wie wenn es ſich überführt 

jähe, ‚es icdwand des Meeres Getöfe und Fluten (Virg. Aen. 1.156), 

der Ocean wälzte jeine gewaltigen Wogen zurüd, jie zu bergen in feinem 

Bette, und die Wiejenfläche, eben erſt mit Segeln befahren, erjchien mit 

ihrem Gras ımd ihrem Blumenjchinud, für die Bequemlichkeiten der See: 

fahrer wieder wie früher ein paflender Yandungsplag. 

Das unvernünftige Gejchöpf gehorchte der Gerechtigleit Gottes, deilen 

Willen jelbjt das lebloje Wejen erfennt; gleich als hätte es Unterſchei— 

dung der Sinne und ein verftändiges Herz, ſchied es die Ungerechtigfeit 

aus und beichämte nach jeiner Art die Härte des menſchlichen Sinnes. 

In der That, diejenigen, die da ‚iteigen auf Schiffe ins Meer hinab 

und jchuuen die Werfe des Herrn und jeine Wunder im tiefen Meere“ 
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(Ps. 106.24), beteuern öffentlich auf Ehre und Gewiffen, Willibrord, jenes 

auserwählte Gefäß des h. GSeiftes, habe unter den ‚verjchiedenen Gnaden— 

gaben, welche der Geiſt, obwohl immer derjelbe, bewirkt‘ (1. Cor. 12.4), 

die beiondere Gabe befommen, die auf dem Meere Verzweifelnden zu 

retten ; ‚jo oft Ungeheuer fallende Wogen die See jchlage, und kaum 

noch der Maſtbaum vage über die Gewäſſer“, wenn darauf ‚die Flaggen 

berühren den Dimmel, den Abgrund der Kiel’ (Tucan. 5.620,641 ff.), 

dann werde die hilfreiche Fürbitte des Heiligen ſofort jedem zu teil, der, 

jeines Namens gedenfend, in der Bedrängnis ihn anruft mit Gebet und 

entiprechender Andacht. Daher hat ſich bei den dortigen Seefahrern fol: 

gender Brauch feitgejegt : „wenn jchwarz lagert ſich Nacht auf dem Meere 

und Blitz auf Blitz den Äther durchzuct‘ (Virg. Aen. 1.90), machen 

die Schiffer Gelübde dem Heiligen, opfern ihm Geldftüde umd legen jie 

nieder im eine Taſche, welche ‚im einer Schlinge des Taues von der 

Spitze des Maſtes herabhängt‘ (Virg. Aen. 9.488). Nach ihrer Ankunft 

im erjehnten Dafen geben jie das Geld den Armen oder ichenfen es der 

Kirche, zu Ehren ihres erhabenen Wetters. Damit num bei niemanden ein 

beunruhigender Zweifel obwalte über dieje bejondere, dem h. Willibrord 

zugeichriebene Gnadengabe, will ich das Zeugnis eines vornehmen Man- 

nes aus einer vornehmen Stadt hier beifügen, 

XXXII. 

Childerich, ein frommer Prieſter der heiligen Stadt Trier, der, an der 

dortigen Mutterfirche erzogen, das Amt des Dompfarrers verſah, machte mit 

zahlreicher WBegleitung eine Pilgerreife nach Jeruſalem. Ms fein Schiff 

auf hoher See dahinfuhr, ‚Ntürzten die Winde wie Heere zur Feldichlacht, 

durchwehten die Lande, legten fi) über das Meer in gewaltigem Wirbel 

und wühlten es auf vom der unteriten Tiefe in lauthrauſendem Aufruhr‘ 

(Virg. Aen. 1,8688, 124). ‚Sraufen der Unterwelt überzog die ver- 

finfterte Luft; es wütete die See nnd braufte mit ganzem Wogendrange 

gegen die Fellen‘ (Lucan. 9.627,600. Nie hatte ein Sturm mächtigere, 

gefährlichere Wogenmajle erregt, ‚alles bedrohte mit nahem Werderben 

die Männer. Ihnen lähmt ein Falter Schauder die Glieder‘, da fie ‚bald 

bangen zuhöchſt an der Flut, bald beritend die Welle ihnen eröffnet im 

Gewoge den Grund, und der Sturm wiütet im Meeriand‘ (Virg. Aen. 

1.95,96). Den Tod vor Augen jehend, ‚erheben fie die Hände zum Him— 

mel’ und wenden jich unter Thränen laut betend zum „Helfer zur gele: 

genen ‚Zeit, in der Trübſal“ ‘Ps. 9.10). Childerich und ein anderer 

hochgeftelfter Geiftlicher aus Flandern, der diefelbe Würde bekleidete wie 

er, riefen die Namen aller Auserwählten Gottes an, deren ſie ſich im 

Drange der Not erinnerten. Doch da der gütige „eſus, im Schiffe 

ichlafend‘ auch diejes nicht hörte, rief endlich Childerih, auf Anraten 
je 2 
Eee; 
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ſeines flandriſchen Begleiters, einen Strom von Thränen vergießend, aus 

dem Innerſten ſeines Herzens den Namen des vielmal verehrten heiligen 

Clemens Willibrord an, deſſen hohes Feſt man in derſelben Nacht feierte. 

Und ſofort ‚ichwand alles Getöſe des Meeres“, indem Jeſus, erweckt uud 

aufitehend, den Stürmen gebot. ‚Gleich als triebe jelber das Meer den Stiel, 

jo gradaus wehte die Luft‘ (Virg. Aen. 5.844) und führte auf kürzeſtem 

Wege das Schiff in den lange erjehnten Hafen. Nie hat jemand unſeren 

gütigen Patron in der Stunde der Trübjal angerufen, dem die Quelle 

jeiner Milde verichlojfen geblieben wäre, weshalb wir mit Necht und 

Billigkeit annehmen, daß der Name Clemens, ‚der Milde‘, ihm durch 

Fügung der göttlichen Vorſehung war beigelegt worden. (Schluß folgt.) 

Compte-Rendu 
du XIV" Congres de la Föderation archeologique et historigue de Belgique. 

SESSION D’ARLON. 
(Du 30 juillet au 2 aoüt 1899.) 

L’Ördre du jour de notre derniere assemblee generale, du 29 

juin, ayant port au N® 4: „Federation archeologique et histo- 
rique de Belgique. — Congrös d’Arlon“, Monsieur l’abbe Jacques 

Grob, seerctaire, fit communication à l’Assembl&e d’une invitation 

qui lui &tait parvenue, pour notre Societe, de la part du seeretaire 

gencral du Congrös. Apres qu'il eut exposde de quoi il s’agissait, 
des doutes s’cleverent si notre Soeicte ctait, oui ou non, afliliee à 

la Federation de Belgique. C’est pour ces motifs que l’Assemblee, 
à l’unanimite des voix, chargea Mr le seeretaire de demander 

cette affiliation, pour le cas qu’elle n’existerait pas. En suite de 
cette deeision, le soussigne a été designd, par serutin seeret, aux fins 

de representer, en qualit@ de délégué, notre Société, au prochain 

Congres d’Arlon, 

Cette marque honorifique de confiance de nos societaires 

m’impose le devoir imperieux de leur rendre — pour autant qu'il 
est en mon pouvoir — un compte-rendu fidele et veridique des 

travaux exécutés et des rdsultats obtenus A ce Congres. Je crois 

cela d’autant plus de mon devoir que le laconisme de nos jour- 

naux indigenes, qui ont m&me vers‘ dans mainte erreur, n’a pas 

permis A nos compatriotes, de se faire une idee exacte de ce que 

’on voulait au Congres d’Arlon et de ce que l'on y a rdellement 
atteint. Inutile de dire que j'insisterai surtout sur la part qu’ont 

prise aux travaux et aux discussions du Congrès différents Lu- 

xembourgeois qui avaient tenu à y participer. 
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Citons done, avant d’aborder notre sujet, les noms et qualités 

des Luxembourgeois qui ont assist€e au Congrès d’Arlon. Cette 
eitation, je la fais par ordre alphabetique: 

MM. Arendt Charles, architeete honoraire de l’Etat à Lu- 

xembourg. 

Blum Martin, curé à Greisch. 

Brück-Faber Jean-Pierre, administrateur des prisons 
à Luxembourg. (Grnnd.) 

Conrot Victor, industriel a Pulfermühl, lez Luxembourg. 

De Muyser Constant, ingenieur des chemins de fer 

Prince-Henri a Petange. 

Ensch Nicolas, Agent d’affaires a Luxembourg. 

Grob Jacques, eure a Bivange-Berchem. 
Kemp Alphonse, architecte-ingönieur à Luxembourg. 
Keriger Nicolas, enré à Schuweiler. 

Koenig Alexandre, euré à Dunckrodt. 
Linden Jean, instituteur à Rollingen (Lamadelaine). 

Schweisthal Martin, bibliothecaire de S. A. R. Mer. 

le Comte de Flandre ä Bruxelles. 
Vannerus Jules, adjoint aux Archives de Mons (Bel- 

gique-Hainaut) et 
Van Werveke Nicolas, professeur à l’Eeole industrielle 

et ecommereiale de Luxembourg. 

Trois soeietes du Grand-Duch@ avaient envoye des delögues, 
savoir: 

La Seetion historique de Institut grand-ducal, representee 

par Monsieur le professeur van Werveke. 
La Soeiete „Fauna“ des naturalistes luxembourgeois, re- 

presentee par Monsieur lingenieur De Muyser, et 
Le Cerele historique, litteraire et artistique de Luxem- 

bourg, represente par Monsieur le cur& Blum. 
Notons en passant qu’outre Monsieur De Muyser, la „Fauna“ 

avait encore delegu& Monsieur Charles Limpach, garde-mines & 

Rumelange, qui cependant, pour des motifs personnels, avait été 
emp&che de se rendre à Arlon. De mäme on pouvait regarder 

taciteınent Messieurs Arendt et Grob, comme delegues, le premier 

de la Section historique, le dernier de notre Soeiete. 

De tous nos compatriotes qui ont pris part au Congres, c'est 

en premier liea Monsieur Jules V: nneras, natif de Diekirch, qui 
en qualitE de seeretaire general du Congres, s’est eminemment 

distingue. A juste titre, il a merite les plus grands éloges pour 

l'activité nons dirions presque fiövreuse, qu'il a déployée pendant 



des mois entiers avant et apres le Congres, afın d’en assurer la 

reussite et d’en dresser le Compte-Rendu que nous attendons 

vraiment avec la plus vive impatience. Qui saurait les énumérer 

les centaines et centaines de lettres qu'il a &erites, les demarches 
multiples qu'il a faites, les mille et mille renseignements qu’il a 
fournis avant l’ouverture du Congres ? Etqui, — pendant la Session 

meme — n’aurait pas eu l’occasion de constater qu'il ne restait 
à Monsieur Vannerus presque pas un seul moment de loisir ni 
de repos? Avant et apres, souvent m&me durant les seances, 

e’etait toujours et partout lui qu’on recherchait, qu’on consultait, 
qu’on importunait, pour ainsi «dire, par mille et mille questions 
lui adressdes, par mille et mille renseignements lui demandes, Et 
cependant, malgr& tous ces labeurs, malgre toutes ces peines et 

malgre toutes ces oceupations, Monsieur Vannerus n’a pas perdu 

un seul moment son calme imperturbable, sa douceur accoutumée, 

son amabilité entrainante envers quicongue l'abordait. Nous sommes 
done absolument en droit de declarer hautement — et cela sans 

erainte de trouver des contradieteurs — que la part du lion du 
beau resultat obtenu par le Congres d’Arlon revient & juste titre 
aux efforts incessants et perseverants de Monsieur Jules Vann£rus. 

N’oublions pas non plus d’enregistrer les honneurs devolns, 
à juste titre aussi, à trois autres de nos compatriotes. Le Congres 
se divisait en trois seetions bien distinctes, celles de „Prehistoire“, 

d’„Histoire® et d’„Archeologie.“* Dans la troisitme de ces sections, 

c’'est-A-dire dans celle de l’Arch£ologie, Monsieur Charles Arendt, 

le doyen de la Section historique de l’Institut grand-ducal, fonc- 

tionnait comme Vice-President, tandis que le savant seerttaire- 
eonservateur, Monsieur le Dr. Nieolas van Werveke avait été 

designe, avee notre érudit numismate, Monsieur Constant De 

Muyser, comme premier, resp. deuxieme seeretaire de la m&me 

section. Aussi va-t-il sans dire qu’outre M" Vannerus, ces trois 
Messieurs egalement avaient été honores d’une invitation au bangqnet, 
offert gracieusement aux sommites du ÜCongres, par Monsieur le 

(#ouverneur de la Provinee de Luxembourg. 

Comme, d’apres l’horaire du Congrös, celui-ei devait s’ouvrir 
le dimanche 30 juillet, A deux heures de relevee, un grand nom- 

bre de eongressistes &taient deja aecourus de toute part, dans la 

matinee. Des leur entre en ville, ils purent gagmer la convietion 

qu’ils &taient les bienvenus. Car Arlon avait tenu à caur de se 

rendre digne de l’'honneur lui @ehu, en pavoisant, non seulement 

les édifices publies, mais aussi un tres grand nombre de mai- 
sons privees, de drapeaux aux couleurs nationales belges, comme 
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a celles du Grand-Duch€e de Luxembourg, de la Hollande, de la 

France, de l’Allemagne. 

Vers deux heures de l’apres-midi, le Comite-organisateur se 

trouvait reuni, au complet, au Musde provineial, rue de Diekirch, 

ou le Congres devait sieger. Ce Comite-organisateur se composait de 

MM. Le comte Ado/f de Limburg-Stirum, le très sympa- 

thique depute de Ja Provinee de Luxembourg, 

President, 

Jean-Baptiste Sibenaler, eonservateur du Muse pro- 

vineial d’Arlon, Vice-Prösident, 

Jules Vunnerus, adjoint aux Archives de Mons, Sceré— 

ta're general, 

Birnbaum, professeur a l’Athenee d’Arlon, 

Dormal, surveillant a l’Athente d’Arlon, 

Goblet, egalement professeur à l’Athende d’Arlon, 

Hollenfeltz, avocat à Arlon, 
Loes, eure a Hondelange et 

Van de Wingaert, architecte a Arlon, membres. 

En presence d’un auditoire d’elite, composd de representants 
des prineipales sociétés historiques et archtologiques de la Bel- 

gique, du Grand-Duche de Luxembourg, de la Hollande, de la 

France et de la Lorraine, Monsieur le Comte de Limburg-Stirum 

presida une eourte assembl&e pr&paratoire, ouverte à deux heures 

et demie. Apr&s que M* le seerötaire-general Vannerus eut donne 

leeture de la liste, passablement longue, des soei@tes aflilites à la 

Federation et des noms de leurs delegues — liste sur laquelle 
figurent aussi les trois sociétés preeitGes du Grand-Duch® de Lun- 

xembourg — les burenux des trois seetions ont été choisis, tels que 

le Comitd-organisateur les avait proposes. Ensuite Monsieur le 

Prösident invita les assistants à se rendre, en cortege, à l’hötel de 

ville d’Arlon, oü une réception solennelle devait ötre faite aux 
eongressistes, par l’Administration communale. Vers trois heures 

et demie, ils y furent en effet regus oflicielleinent par MM. Albert 
Ensch et Paul Reuter, öchevins et MM. Numa Ensch et Nicolas 

Schreurs, eonseillers communaux. 

Monsieur Matthieu, avocat, seeretaire-general du XIII Con- 

gres, tenu à Enghien, en 1898, remereia vivement la ville d’Arlon 

pour l’aceueil sympathique que ses &diles et sa population faisaient 
aux membres du Congres; il remereia tout partieulierement l’ad- 

ministration commnunale, d’avoir voulu leur faire le grand honneur 

d’une reception oflieielle, Il ajouta que „les archeologues de Bel- 

gique aspiraient depuis longtemps au moment de venir visiter 
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Arlon et le Luxembourg, si riches en doenments aneiens, se 

rapportant aux differentes &poques préhistoriques et historiques.*“ 

Ensuite Monsieur Paul Reuter, premier &chevin, prit la pa- 
role, pour r&pondre dans les termes suivants : 

MESDAMES, MEssIEURS, 

n l’absence de Monsiear le bourgmestre qui m'a pri® de l'exeuser au- 

pres de Vous, jai le très vif plaisir de Vous souhaiter la bienvenue, au nom 

de l’administration communale et au nom de notre population tout entiere, 

Nous ressentons eomme un honneur fait A notre petite ville, d’avoir #te 

ehoisie par Vous, comme siöge de Votre Congrea, et nous eomptons bien 
que la eordialit® de l’aceneil qui Vous attend pendant les quelques jours 

passts parmi nous, ne Vous laissern que de bons et agreables souvenirs. 

Notre eite est modeste et sans pretention, mais elle saura, tout comme 

une grande ville, exercer vis-A-vis de Vous, le devoir d’hospitalite. 

Nous ne pouvons pas Vous oflrir los fötes somptueuses et les attraetions 

que Vous donnerait une eapitale, mais Vous trouverez par contre, «dans les 

alternatives de travaux serieux et d’agrenbles excursions, si heureusement 

combinds par les soins de Votre bureau, matiere A passer fructurusement et 

agreablement les heures que Vous voulez bien eonsaerer A notre petit coin 
de pays. 

Vous goüterez tous, sans nul doute, le charıne pittoresque de nos pay- 
sages d’Ardenne. 

Vos exeursions ä St-Hubert, Orval, le elassique tour des chäteaux, Vous 

permettront d’appreeier, avec le plaisir raffine du connaissenr, des mouve- 

ments d'interet, iuégal sans doute, mais tous &galement dignes de retenir un 

instant votre attention. 

Arlon n’est pas riche en monuments modernes. Par contre les colleetions 

romaines que Vous trouverez röunies au Mus6e, ont, aux yeux des connais- 
seurs, — j’en parle, MM. quelque’peu en profane — mais Vous en jugerez par 

Vous memes, une tr&s serieuse valeur. 

Permettez-moi a ce propos une petite digression : 

Vous trouverez les pierres romaines plutöt mal installöes, dans leur local 

actuel, qui n'est et ne saurait ötre que provisoire. 

Depuis quelque temps dejä, des pourparlers sont engagés entre l’admi- 

nistration provineiale et N’Institut archÖologique d’une part, notre adminis- 

tration communale «autre part. 

Il s’agit de trouver, d’un commun accord, les moyens de elässer, de 

fagon definitive, les objets de valeur que renferinent les deux ınusdes, archeo- 

logique et scolaire, tout en rendant disponibles, au profit des &coles pri- 

maires, des locaux «ont nous avons un pressant besoin. 

Comme il arrive souvent, l’entente n’a pu se röaliser jJusqu’iei, chacun 

revendiquant, bien l&gitimement d'ailleurs & son point de vur, la plus grande 
part des locaux. 

Le conflit semblait insoluble, lorsqu’une r&cente visite des locaux con- 

testes nous a suggere les éléments d’une solution qui me parait de nature 

à coneilier tous les interöts. 
Malheureusement les bonnes inspirations sont souvent un peu comme 

los cearabiniers d’Offenbach ; elles ont le grave defaut, d’arriver trop tard. 
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I n’a pas te possible de réunir avant Votre session, les approbations 
necessaires pour traduire cette solution en fait. 

Vous trouverez done les pierres romaines dispostes dans des conditions 

assez défavorables A une &tude approfondie. 
Mais je crois pouvoir Vous promettre que ceux d’entre Vous, qui, d'iei 

quelques ınois, nous feront l’honnenr d’une nouvelle visite, trouveront les 

eolleetions lapidaires bien elassdes et expostes d’une fagon judicieuse. 

Je bois, Messieurs, à la lonne r&ussite de Vos travaux, et Vous remereie 

eneore d’avoir bien voulu, pendant quelques jours, ötre nos hötes. 

(Applaudissements vifs et prolonges.) 

Tandis que le vin d’bonneur, uu verre de Champagne, eoule, 

la Soeiet& philharmonique d’Arlon joue la Brabangonne et exe- 

cute encore quelques autres jolis morceaux de son repertoire. 
La reception oflicielle terminde, les Congressistes rentrent de 

nouveau, en cortege, au Musée provineial, ou, immediatement 

apres l’inauguration du Oongres doit avoir lieu. 

Apres que M. Matthieu et ses collögues du Comite du XIIIe 

Congres d’Enghien eurent remis leurs pouvoirs au Comite-orga- 

nisateur da XIV® Congres d’Arlon, Mr le Prösident, le Comte de 

Limburg-Stirum, s’adressant a Mr Emile Tandel, Commissaire 

des arrondissements Arlon-Virton, l'éminent President de l’Institut 

arch@ologique du Luxembourg a Arlon, le prie de bien vouloir 

ouvrir le Congres. „Car, dit-il, e’est & Vous, Monsieur Tandel, 

et à Vous seul, que revient cet honneur,* 

M" Tandel, apres avoir pris place au fauteuil du Präsident, 
se leve et adresse A l’assemblee le discours suivant: 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Aujourd'hui s’ouvre la XIV* session de la Federation archeologique de 
Belgique, et l’honneur m’&cheoit, de Vous souhaiter la bienvenue dans cette 
vieille ville d’Arlon, oü se retrouvent tant de souvenirs du passe, oü presque 
pas un coup ne frappe le sol, sans faire jaillir un temoignage de T’antique 

oeeupation romaine. 

Et cet honneur, Inissez-moi l’ajouter, A été inattendu pour moi; car, si 

notre cite est riche au point de vue du passe, je ne la eroyais pas en 6tat 

de recevoir, eomme il eonvient, tant d’hötes ınarquants, venus pour continuer 

iei l’etude traditionnelle, institude par la Föderation. Mais la confiance de la 

jeunesse l’a emport& sur les hesitations que l’äge amene toujours avee lni: 

la r&union du Congres a été deeidee A Arlon et, je suis heureux de le 

eonstater, le suce‘s, d&ömentant mes eraintes, a r&pondu pleinement A l'attente 

et au zele de ses organisateurs. !) 

1) Pour bien comprendre ce passage du diseours de Mr Tandel, il ne 

sera pas inutile de communiquer A nos leeteurs ce qui suit: 

Lors de T'assemnbleu generale de "Institut archeologique du Luxembourg, 

du 6 juin 1898, MM. le Gouverneur Orban de Xivry et le Comte de Limburg- 

Stirum avaient fait part A la röunion du desir émis par plusienrs socidtes 



Vous ötes arrivés en grand nombre, Messieurs, et nous Vous en remer- 

eions. Si l’aceueil que nous Vous faisons, n'a pas l'#elat qu’il a eu dans les 

grandes communes que Vous avez visitces jusqu’aA present, il en aura, soyez 

en eonvaineus, toute In eordialit«. 

Nous ne pourrons certes pas Vous faire admirer les somptueux monu- 

ments de nos grandes villes, mais nous Vons ferons voir les eolleetions d'un 

musse qui permet de juger par d’irreeusables t&moignages, tels qu'il n’en a 

pas #t& reunis d’aussi complets en Belgique, ce qu'a &te, il ya deux mille 
ans, notre vieille terre du Luxembourg «ot la grande importanes du chef-lieu 

actuel de notre provinee. Nous Vous frrons voir les restes encore altiers des 

anciens bourgs de nos environs ; ensemble conserve de V’abbaye de St-Hu- 

bert et de son #glise ; les rmines rrandioses de l’abbaye d’Orval qui attendent, 

dans leur majestueuse solitude, que le Gouvernement fusse pour elles, ce qu'il 

a fait pour celles de Villers-n-Brabant; car toutes elles ont joue un röle 

important dans V’histoire de notre civilisation. 

Nous aurions v<uln aussi Vous eonduire jusqu’au chäteau de Bouillon, 

un des plus beaux fleurons de la eonronne pittoresque du Luxembourg, mais 

le temps, eet impitovable maitre, ne nous l’a pas permis. 

similaires de Belgique, de voir le XIVe Congreös de la Federation arch£olo- 

gique et historique de Belgique, s# réunir en 1899 A Arlon. 

Monsieur Tandel r&pondit que semblable demande avait dejäa ete faite, 

ii y a quelques annees et que, apres examen, on avait reconnu que la »0- 
eiété n'é cait pas suflisamment outillde, de möme que la ville ne presentait 
pas les ressources necessaires pour admettre la reunion A Arlon d’un Con- 

gres se composant de plusieurs centaines de personnes. . 

Monsieur Tandel ayant trouv6 diffärents eontradieteurs, Ja societdE nomma, 

pour examiner A nouvenu la question, une commission eompose#e de MM. le 

eomte de Limburg-Stirum, Birnbaum, Hollenfeltz, Sibenaler et Van de Win- 

gaert, fils. 

Dans Vassemblee genörale suivante du 6 septembre de la meine annde, 

Monsieur Tandel exposa que: 

1° L’Institut archeologique du Luxembourg ne presentait, ni au point de 

vue seientifique ni au point Je vue materiel, les elements necessaires, en 

nombre suffisant, pour ınener A bonne fin une duvré si lourde et si com- 

pliqu£e. 

2° Les moyens finaneiers dont disposait la Sceiété &taient insuflisants. 

3° La ville d’Arlon ne prösentait pas les ressources necessaires pour 
recevoir, loger et distraire les 400 à 500 meinbres adherents au Congres. 

Apres avoir assez longuement déleloppé ces differents points, il finit par 

deelarer que, par prevenance pour Monsieur le Gouvernsur, qui s'était gend- 
reusement oflert dintervenir personnellement, en cas de defieit, et par pre- 

venance pour veux de ses eollögues qui croyalent au sucels possible 

du Congres, il n’&mettrait pas de vote negatif, mais qu'il redoutait trop 

l’öchee, pour donner un vote aflirmatif; que done il s’abstiendrait. 

M' le Comte de Limburg-Stirum refute les objeetions de M. Tandel 

et ses apprehensions qu'il ne eroit pas fondees. Ensuite, apr's un &change 

d’observations, la question est mise aux voix et voter par 10 voix contre 1 

et 4 abstentions (dont eelle de Mr Tandel.) — Pour de plus amples details, 

voir les Annales de I’Institnt archtologique du Luxembourg. LII annde 

(1898), Tome XXXIII. p. F-G et H—L.) 
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Je m’arröte, Messieurs, j’ai häte de Vous laisser à Vos travaux et d’en 

remettre la direetion à Monsieur le Comte de Limburg-Stirum et A ses col- 

laborateurs du Comite-organisateur. 

Mais, avant cela, je tiens encore une fois, à remereier le Bureau de la 

soeiete archeologiquu d’Enghien, ot s’est tenu le dernier Congres et à Vous 

redire A tous: 

Soyez les bienvenus et emportez un bon souvenir des quelques jours 

que nous allons passer unsemble, 

(Longs et chaleureux applaudissements.) 

Monsieur Tandel quitte sa place et Monsieur le Comte de 
Limburg-Stirum reprend le fauteuil du President. 

Ensuite la diseussion — parfois tres vive — est entamde 
au sujet de diverses modifieations A introduire aux statuts, Avant 

d’aborder le fond, on discute longtemps sur le point de savoir 
quels sont les congressistes qui pourront voter A cet &gard sur 

un point qui regarde exelusivement, en toute logique, les seules 

soeietes aflilices à la Federation archeologique et historique de la 
Belgique. Bien qu’il semble que les partisans de cette solution 
logique doivent l’emporter, le debat est remis à l’assembl&e gene- 

rale du Mardi, 1er aoüt. 

La scance declaree elose par Monsieur le President, un bon 
nombre des, assistants, munis de deux excellentes brochures ') leur 

distribudes à l’ouverture du Congrès, se disposent A visiter le 
Musee archeologique, sons la eonduite du très savant, mais encore 

plus aimable conservateur, Monsieur Sibenaler. Le temps &tant 

tres court, cette visite a naturellement dü se faire avec une ra- 

pidit@ qui ne permit pas de se rendre un compte exact des ri- 
chesses aceumultes dans le Musde provineial. Aussi, beaucoup de 
congressistes se proposerent-ils d’examiner, les jours suivants, 

plus longuement ces riehes tr&sors historiques. C’etait surtout le 
eompartiment lapidaire qui exeita vivement la curiosite des visi- 

teurs, collection remarquable par ses inseriptions et ses sculptures, 

qui nous donnent une idee de la splendeur de la ville d’Arlon, A 
l’&poque romaine. Malheureusement, comme d&ja M. l’&ehevin Reuter 
’avait indiqu& dans son discours de bienvenue, ces précieux 
vestiges de la domination romaine sont entass‘s dans un caveau 
mal éelairé et, par la-m&me, presque invisibles. 

Cette visite finie, la promenade en ville commence, Ü’est 

1) Les Musöes d’Arlon, par V. Birnbaum, Professeur A l’Athände royal 
d’Arlon. Imprimerie V. Ponein. 189. 

Les Taques et Plaques de foyer du Mus#e d’Arlon, par J. B. Sibenaler, 

Conservateur du Musce archeologiqne de la Province de Luxembourg. Arlon. 

V. Ponein, Imprimeut-Editeur. 1899. 
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d’abord vers l’eglise de St. Donat, dite eglise des Capueins, que 

sont diriges les pas. Apres avoir peniblement monté bon nombre 
de marches de l’escalier eonduisant vers l’Eglise et le presbytöre, 

les congressistes, arrives sur la terrasse, sont extrömement surpris 

du splendide panorama qui s’etale au loin, a plusieurs lienes, 
dans le Grand-Duch€ de Luxembourg. Ils le contemplent avee un 
rce] ravissement. M. Knepper, eur@-doyen de St. Donat, ent l’obli- 
geance de mettre sous les yeux des visiteurs la chasuble et 
l’etole de Saint-Bernard (1091—1153), predieateur de la deuxieme 

eroisade. Puis il donna leeture des pieces demontrant l’authentieitd 

de ces vetements sacerdotaux. Ils sont dans un parfait tat de 
eonservation, et Monsieur le doyen ne s’en sert qu’une seule fois 
par an, le 20 aoüt, à la sainte messe, célébrée le jour de la fete 

de St. Bernard. 
En obligeaut eicerone, il aecompagne ensuite les congressistes 

dans les dependances de l’ancien couvent des Capueins, qui pré— 
sentement sert d’höpital militaire. 

Mais comme le temps presse, visitons encore en toute häte 
les prineipaux &difices, pour ne pas manquer l’heure du banquet. 

Les Eglises de St. Donat et de St. Martin n’offrent rien d’in- 

t@ressant. La nouvelle &glise que les RR. PP. Jesunites ont cons- 
truite dans la rue de Luxembourg, munie d’un pretentieux portail, 
est cougue dans un goüt moderne, trop peu serieux, au dire de 
M. Arendt. 

L’Hötel de ville «tale un gothique moderne de peu de valeur. 
L’edifice le plus imposant est [’Hötel de Gouvernement, construit 
en style Renaissance, 

En explorant les „aneiens remparts“ de la ville, les congres- 

sistes ont pu se faire une idee de la délimitation du castel romain. 
Les fouilles effectuees en leur presence, au pied sud-est de ces 

remparts, ont mis au jour deux pierres antiques, restes de monu- 

ments funcraires. 
A six heures du soir, un banquet de 120 couverts reunit les 

partieipants a l’hötel du Nord, tenu par M. Lejeune, ou une tente 

est dressce dans la grande cour artistement décorée. Tandis qu’a la 

table d’honneur avaient pris place les membres les plus eminents du 
Congres, les autres convives oceupaient trois immenses tables 

perpendieulaires à la table d’honneur. Un menu bien compose, une 

euisine excellente, des vins de choix et, pour eouronner le tout, 

un brillant concert donne par la musique du 10° de ligne, en 
fallait-il plus pour un banquet bien réussi? 

Au dessert, M. le eomte de Limburg-Stirum porte le tonst 
u 
vr 
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au roi des Belges, Leopold Il, le proteeteur des arts et des 
sciences, le conservateur et le ereateur de monuments, dans le 

but d’embellir Bruxelles et la Belgique tout entiere. Il propose 
ensuite de boire à la sant& des Ministres de la Belgique et sur 
tout de ceux des Beaux-Arts et de l’Instruetion publique, et de 
M. Orban de Xivry, gouverneur du Luxembourg, representant du 
Roi dans la province, qui, par ses efforts constants, assure la 
prosperit€ du Luxembourg. Enfin il remereie MM. les Bourgmestre 
et Echevins d’Arlon pour leur excellent aceueil. Ce toast est cou- 

vert d’applaudissements. 

M. le Gouverneur remercie et porte un toast aux dames, 
puis au Comite-organisateur et tout spöeialement à MM. de 

Limburg-Stiram, Vannerus et Sibenaler. Il boit ensuite à la 

sante des congressistes &trangers, de France, d’Allemagne, du 

Grand-Duch‘ de Luxembourg et de Hollande, dont la presence 
prouve que le eosmopolitisme n’est pas une utopie au point de 
vue scientifique et artistique, comme l’est le röve d’une Republique 

universelle. I} les felicite d’ötre venus si nombreux, et quelques- 
uns, de si loin. „A quelgne pays que vous apparteniez, dit-il, 
Vous apportez ici le desir d’aceroitre le tresor historique de 
notre pays. Vous avez repondu & l’appel de la ville d’Arlon. Je 
Vous en remercie. Nous sommes tous heureux, de faire ainsi la 

eonnaissance des personnalitdcs marquantes de l’arch£ologie.“ Il boit 
ensuite expressement A Monsieur le Comte de Marsy, direeteur 
de la Soeidte frangaise d’archkologie et dit en terminant: „Puissiez- 

vous emporter un excellent souvenir de notre beau pays.“ (Applau- 
dissements prolonges.) 

M. le Comte de Marsy est heureux, dit-il, d’avoir été „attaque“ 

ainsi par M. le Gouverneur, puisque cette attaque lui fournit 
l’oceasion d’exprimer, au nom des Frangais, ses plus vifs remer- 

eiments. Aussi le fait-il dans un langage spiritnel, aimable et 
d’une finesse francaise. 

M. Wolfram, direeteur des archives de Metz, remercie au nom 

des Allemands, tandis qu’un eongressiste Juxembourgeois le fait au 

nom du Graud-Duche. 

M. de Connart d’Hamale lit une poésie intitulce „Hymne & 

la Belgique“ qui est couverte d’applaudissements. Enfin M. Abel 
Letellier, de Mons, porte le toast d’usage à la presse. 

Vers les 11 heures, on se separa, heureux d’avoir passt une 

soirce aussi charmante. 

Le lendemain, lundi, 31 juillet, les membres du Congrös se 



reunirent en sections, de 8 à 11 heures du matin. Passons en 

revue les travaux des differentes sections : 

A. Premiere Section: Pr&histoire. Presidie par M. Bleicher. 
A propos des decouvertes prehistoriques dans le pays (Luxem- 
bourg belge et Grand-Duche.), Monsieur l’architeete Arendt '!) de 

Luxembourg donne leeture in extenso d'un „Rapport eirconstaneie 

sur les trouvailles pr&historiques faites jusqu’ä ce jour dans l’aneien 
Grand-Duch€ de Luxembourg“, rapport illustr@ de deux planches.?) 

A l’observation d’un seer£taire de cette scetion que les dimensions 
prodigieuses du monument mögalitique dit „Deivelselter* pres de 

Diekirch, pourraient plutöt conduire A y voir une espéee de porte 
d’honneur ou d’une arcade queleonque qu'un dolmen celtique. M. 
Arendt repondit: „La forme du monument ainsi que le squelette 
et la poterie grossiere, gisant A sa base, sont trop earaeteristiques, 

pour qu’il soit permis de douter de la destination funeraire du 

monument, (destination de tous les dolmens, composés de deux 

montants et d’un linteau). lei effeetivement, les dimensions sont 

anormales, ce qui me fait eroire que le mort fut un chef d’un 

rang @leve. Encore aujourd’hui, on donn« aux monuments d’hommes 

superieurs des proportions plus importantes qu'à ceux de gens 
ordinaires.“ A quoi son interloeuteur riposta: „C'est egal, je ne 
puis m’empöcher de eroire qu’en le restaurant, on n’ait, en super- 
posant les pierres de jambage, dépassé la hauteur primitive. 

C’est le grand ceneil de toutes les restaurations de vouloir faire 

plus beau que le sujet ne le comporte. * 

Les decouvertes d’objets n£olitiques ayant &t@ bien plus 
nombreuses dans le Grand-Duch€ que dans la province belge de 

Luxembourg, on cherche à expliquer ce fait par la eireonstance 

que jusqu’a present la province aurait été fort peu explorce. 

Monsieur Grob, cure a Bivange-Berchem, observe que le 

1) Comme les memoires de MM. Arendt et vanWerveke, lus ou analyses 

au Congres, se trouvent pour la plupart resumds dans les „Doeuments* 

du Congrts, nous n’wvons pas jugé A propos d’en parler longuement; c'est 

pourquoi nous renvoyons les leetenrs A eette brochure, intitulee: Documents 

du Congres archeologique ethistorique d’Arlon. 1899. 1er Faseieule. Statute. 

Reglement special du Congres.— Questionnaire. Ar!on V. Ponein. 1899. (page 12). 

Les r&sumes des memoires de M. van Werveke se trouvent aux pages 20—24 

(Nr. V. A.), 26—30 (Nr. XII), 30—32 (Nr. XIII) et 39—40 (Nr. VII). 
Les resumös des m&moires de Mr. Arendt se trouvent aux pages 15—16 

(Nr. DI), 36 (Nr. I, C), 37—39 (Nr. V), 41—42 (Nr.X) et 48 (Nr. XVL) 

2) Notons une tois pour toutes que tous les orateurs ont déposé aux 

bureaux des difförentes seetions leurs memoires, ainsi qu’un resume de leurs 

diseours. 



nombre des stations ncolitiques, eonnues dans le Grand-Duche 
de Luxembourg, depasse la quarantaine et que les objets y trouv6s 

appartiennent aux differentes p£riodes de läge de fer. Mais, 
continua-t-il, malgre leur grand nombre, ces stations sont, A une 

ou deux exceptions pres, confinées dans les terrains triasiques ct 

le lias du terrain jurassique. Les stations n&olitiques manquent 
dans la partie du pays, situce au sud de la ligne, passant par 

Klein-Bettingen, Luxembourg et Remich. 

Les polissoirs de Saint-Mard donnent lieu A une discussion au 
sujet de la provenance de la pierre dont ils sont faits. Est-ce une 
roche rhetique ou bien une roche post-jurassique, pent-être tertiaire ? 

A propos de la eitation faite par M. Arendt des mardelles 
ou margelles d’Altlinster, de Schrondweiler ete., Monsieur Grob 

s’exprima à peu pres dans les termes suivants: Il est impossible 
de soutenir que „toutes ces ercavations de forme arrondie, ayant 
de 10 4 50 mötres de diametre et en moyenne un ou deux mötres 

de profondeur,“ qu’on rencontre un peu partout dans le „Gut- 
land“ soient des mardelles; car bon nombre des excavations pro- 
viennent de l'effondrement naturel du sous-sol, comme «est le cas 

pour les nombreuses excavations le long du chemin de Mertzig A 

Viehten, passant par Michelbuch. Sans vouloi:, du reste, nier 
l’existence de veritables margelles dans le Grand-Duelh«, Monsieur 

Grob est d’avis qu'il est n&cessaire de prouver, pour chaque cas 

en partieulier, que l’excavation en question est une margelle. 

D’autre part, Monsieur Grob opine que le nombre des veritables 
margelles a été bien considerable dans le Grand-Duche, mais que, 

par la suite des temps et par l’action des agents naturels de ni- 

vellement, ces excavations artificielles ont peu à peu été comblces. 

Dans cet ordre d’idCes, Monsieur Grob considere comme de 

veritables margelles les „espteces de silos, trous eireulaires en 
forme de eöne renverse, remplis en la partie inferieure de terre 

noire et de eendres, entremélées de petits fragments de vases, de 

haches en pierre, entiecres ou brisees et de fragments de silex%, 

deblay&s au Wittenberg entre Mensdorf et Flaxweiler, dont parle 

M. van Werveke et dont il ne sait que faire.!) 

Monsieur Arendt, de son cöte, admet que mainte pretendue 
margelle n’est autre chose quun „defoncement naturel“ du 
terrain, et cela entre autres pour certaines excavations que 
Monsieur Grob a eu loeccasion de voir, mais quil ne faut pas 
generaliser. Si Monsieur Grob veut se donner la peine de lire les 

1) Voir: Publieations de la Section historique de NlInstitut grand-ducal 

de Luxembourg. Tome 41, p VI. 
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savantes deseriptions que Monsieur l’archiviste Wolfram de Metz 
a publices (sur les nombreuses margelles situtes dans les Vosges) et 
d’explorer ensuite les excavations coniques des environs de la 
„Hertaley“ pres d’Altlinster (dans plusieurs desquelles on a trouve 
des debris de solives pourries et de poteries rudimentaires) ainsi 

que la grande agglomeration de defoneements semblables situds 

sur les hauteurs de Schrondweiler et Bettendorf, alors je suis sür 

qu'il ne doutera plus de lauthentieite des margelles eitces dans 
mon rapport. (Applaudissementes.) 

Monsieur l’abbe Loes, eur& de Hondelange, a lu plus tard un 

travail sur les margelles, confirmant les observations de Mr 

Arendt. 

B. Dew.rieme Section: Histoire. Presidenee de M' Wolfram. 

On diseute longuement les mesures proposdes par le Frere Ma- 

cédone, pour repandre le goüt des choses du pass‘, goüt qui con- 

tribuera puissament à faire aimer le sol natal. A cette occasion, 
un prötre frangais emet le voeu que dans tous les &veches on 

täche de composer l’histoire des differentes paroisses, vocu 

applaudi vivement par tout l’auditoire. Qu’il nous soit permis de 
demander en passant, que pareil travail soit aussi mis en exöcution 
pour le diocöse de Luxembourg. 

Les routes romaines avee leurs fortins font ensuite l'objet 

de diseussions, dans lesquelles interviennent surtout MM. Loes et 
van Werveke. C'est surtout sur les routes qui traversent notre 
Grand-Duche que ee dernier fixe l’attention. M" Loes reconnait 

la justesse des observatious de M" van Werveke, avce lequel il 

tombe parfaitement d’accord. 
L’abbe Roland demontre à l’evidence que le „Meneriea® eite 

sur la carte de Peutinger, n’est et ne peut éötre autre chose que 

la commune actuelle de Genneret. 

Mr" de Raadt fait communication de la découverte extr&me- 

ment importante faite par lui d’un fonds d’arehives dans les dé— 
pöts de l’Etat d’Arnhem. Ces chartes, dit-il, fournissent de tres 

preeieux renseignements pour l’histoire des communes ct des 

guerres du Luxembourg au moyen-äge. 
La question sur la ereation des villes libres au Luxem- 

bourg prösente un des plus grands attraits de cette scance. 

M: van Werveke presente sur cette question une Gtude des plus 

interessantes qui a charme tout l’auditoire. En signalant les diffé— 

rents systömes, d’apres lesquelles cette ercation de villes libres a 

eu lien dans le courant des temps, il distingue : 

a) la charte Beaumont. 
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b) la charte d’Echternach et de Luxembourg, derivee diree- 

tement de celle de Beaumont, et eependant difförente d’elle sous 
bien des rapports. 

c) la charte de Grevenmacher, deriv6e de celle d’Eehternach, 

et enfin 

d) la charte de Vianden ou de Tröves. !) 

C. Troisieme section. Archöologie. Le president de cette 
section, M. le chanoine Van Caster, annonce la preparation, par 

le Gouvernement, da projet de loi pour la conservation des mo- 
numents ayant un caractere historique. 

M. de Monnecave propose de photographier les manuserits 

1) A propos de la derniere charte, dite de Vianden ou de Treves, Mon- 

sieur Arendt avait rédigé une notice qui devait servir de eomplöment au 

travail de M. van Werveke et qu'il s’&tait propos* de lire apres le discours 

de son honoré eoliögue. Mais #tant, justement au ımeme temps, oceupe A 
donner leeture d’un memoire dans une autre seetion, ils eommuniqua la dite 

notice A M. de Raadt, premier Seceretaire de la IIne seetion, qui la lui avait 
demandée pour la faire imprimer dans le Rapport offieiel du Congres, A Ia 
euito du discours de M van Werveke. 

Voiei le eontenu de cette notice: 

„la derniere charte d’affranchissement eitce par mon coll&egue, Monsieur 

van Werveke, eharte mentionnee egalement dans ma Monographie de Vian- 

den, est date de 1308, et elle &mane du Comte Philippe Il de Vianden. Il y 

est dit textuellement: „et eadem libertate irrevocabiliter perfraantur. qua in 

Civitate Treverensi Cives usi sunt hucusque*. — Comme beaueoup d’autres, 

je me suis bien des fois demand#, Messieurs, en quoi eonsisterent done les 
franchises tr&öviroises que le dit Comte Philippe entendait conceder A ses su- 

jets Viandenais? Pour en avoir le caur net, je me snis donns la peine, au 
mois de mars dernier, de faire des recherches ä la Bibliotheque de Treves, 

et voiei ce que j'ai eu la bonne fortune d'y trouver; 

Par une charte du 18 avril 1212, P’Empereur Othon IV prit les bourgeois 

de Treves sous sa proteetion speeiale (in unſern und des Reichs befondern Schub 

als berechtigte Partei, beehrt zum Dienfte des Saifers). Ainsi protégée et relevant 

direetement de l'’Empereur, (reich$unmmittelbar) la ville se trouva affranchie de 

la juridietion de "Archeveque et nomma elle-meme ses administrateurs. (Schult- 

heit und Schöffen.) Les bourgeois pouvaient jouir librement du droit de pro- 

priet&: le magistrat nomma les maitres des corporations. Ces franchises 

furent eonfirmees en 1242 par le roi Conrad. De son propre' chef le magistrat 

de la ville deelara en 1259 Ja guerre au comte Henri V de Luxembourg. 

Dans l’acte de paix de cette guerre il est dit: „et commmune diete eivitatis 

Trevirensis ex altera“. De ce qui preeöde, il r&sulte, Messieurs, que les fran- 

chises de la ville de Treves furent purtieulierement larges, et qu'en les 

aeeordunt A ses bourgeois de Vianden, le comte Philippe II avait pose un 

acte de grande liberalite. a) 

a) A propos de T’histoire de cette franchise oetroyce aux Trevirois par 

Othon IV et de sa confirmation par le roi Conrad, voyez Dr. J. Marx. Ge— 

ſchichte des Erzftiftes Trier, vol. I, p. 353—355. 
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dont les caracteres s’affaiblissent de jour en jour; ce fait se pro- 

duit entre autres dans la bibliotheque du Vatican A Rome, oü 
beaucoup de precieux manuserits sont devenus complötement 

illisibles. 

M. Arendt donne leeture d’un me&moire roulant „sur la res- 

tauration et l’entretien des ruines de nos chäteaux feodaux.* Il 
indique le danger de la restauration ; mieux vaut, dit-il, eonserver 

simplement ce qui existe. 
La seetion estime qu'il ne faut pas trop degager les edifices 

anciens pour ne pas, par un trop grand espace, écraser leur 
aspect, mais qu'il convient de les debarrasser des constructions 

parasites. 

Le Comte de Marsy signale l’analogie qu'il y a entre les 

remparts d’Arlon et ceux de Grenoble, de Saintes et de plusieurs 

autres villes de France, qui tous renferment des debris, parfois 

importants de temples et de monuments votifs, 

Un autre m@moire de M. Arendt, lu a la m&me séance, répond 
ä la question: Y avait-il dans le Grand-Duche de Luxembourg, 
du temps des Romains, des autels votifs, dits des trois matres? 

Lorsque M. Arendt eut fini la lecture de ce mémoire, A la fin 

duquel il parlait aussi du Sabbat des soreieres, des Möres blanches, 

des bonnes Dames, Dominae nocturnae ete,, un jeune Monsieur, 

rapporteur d'un journal de Bruxelles, lui demanda: Monsieur, 

pouvez-vous fonrnir la preuve, qu'il y ait eu des soreieres? A quoi 

M. Arendt repondit a peu près en ces termes: Par „soreiöres* 

jai entendu parler de ces femmes hallueinees ou possädees du 
diable, qu’on aceusait d’exercer la magie et dont des milliers de 
proc&s de sorcellerie du moyen-äge font mention. Déjà les Girecs 

et les Romains y eroyerent, t@mein ce vers de Virgile: 

Tergeminamque Hecaten tria Virginis ora Dianae. 

A onze heures, les stances des differentes sections furent d&elartes 

eloses, afın que les meınbres pussent se pröparer a l'exeursion 

projet@e pour «e jour, 

A midi, les congressistes, au nombre de 105, vont en 

train special jusqu’a Poix et montent ensuite en tramway pour 
se diriger à St. Hubert. Nous visitons la célèbre &glise de pé— 

lerinage, ou Monsieur le doyen nous regoit tres cordialement 

et fait bien aimablement le eieerone pour nous montrer toutes 

les euriosites de cette vaste et charmante maison de Dien. 

Nous en eontemplons d’abord admirables dimensions et ensuite le 

tombeau de St. Hubert. Dans une chapelle laterale, en face de 



l’extremite du transept gauche, on voit un splendide sarcophage 

gothique, en pierre blanche, sur lequel est eouchde la statue du 
grand &vöque St. Hubert, en marbre blane de Carrare : don royal 

dont Leopold I, premier roi des Belges, a enriehi le monument 

ehretien et national en 1848. Mais il nous tarde de voir et de 
venerer les reliques du Saint: son &tole, son cor de chasse, sa 

erosse et un morceau de peigne à barbe, ces trois derniers objets 

en ivoire. Nous admirons ensuite les fines sculptures des boiseries 
du cha@ur et une superbe bible donnee par Charlemagne & l’abbaye 

de St. Hubert et dont les illustrations sont remarquables et la 
conservation parfaite. De l'église, nous nous rendons à l’abbaye 
möme qui aujourd’'hui est transformee en maison penitentiaire 
hebergeant en ce moment non moins de 510 enfants detenus. Un 

eorps de musique, forme& dans leurs rangs, exécute plusieurs mor- 

ceaux en notre honneur. On nous fait voir l’&tablissement dans 
tous ses details; les bureaux, les salles de bibliothöque, la salle 

à manger, la cuisine, les ateliers, les dortoirs, la chapelle. Ce qui 
nous plait extrömement c'est la plus parfaite proprete surtout 
aux dortoirs bien aménagés et bien aeres. C'est Ja pour nous la 

preuve que ces petites pauvres er@atures, bannies de la soeiete 

humaine, se trouvent, certes pour l’immense majorite, en de bien 
meilleures conditions que si elles vivaient sous le toit paternel, 
oü peut-&tre depuis leurs plus tendres jours, ils n'ont vu que vices 
et debauches. Le e@ur bien attendri, nous quittons cette maison 
de correction, pour aller faire eneore l’achat de quelques petits 

souvenirs de St-Hubert, et ensuite nous rendre à la gare, ou déjà 
le elairon sonne pour nous faire savoir qu'il est temps de regagner 

notre train. 

Nous rentrons à Arlon vers eing heures et demie. 

Le soir, à sept heures, M" le Gouverneur et Mme Orban de 

Xivry offrirent un fort beau diner à quarante des prineipaux 

membres du Congres. A lissue de celui-ei, les invites se rendent 

au jardin du Gouvernement provineial oü les attend un char- 
mant spectacle. La journde s’est elöturde en cffet par une 

poctique et superbe fete de nuit & laquelle était invite, outre 
les congressistes, tout ce que la bonne ville d’Arlon possede de 

haute volée aussi bien dans les rangs eivils que dans les rangs 

militaires. 
Pour parler d’abord de l’illumination, eonstatons de suite 

qu’elle a été feerique avec ses girandoles de verres multicolores, 

ses eordons lumineux dessinant les parterres, sa profusion de 

lampes venetiennes. 
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Des feux de bengale incessants faisaient apparaitre en mille 
teintes merveilleuses la dentelure des feuillages et illuminaient tont 

à coup de reflets d’incendie un eoin du pare. 
Un &tang avee son jet-d’eau brillamment color& et tous ses 

contours marqués de verres lumineux, et, en un mot, toutes ces 

lamieres piquant la nuit et deposees avec un bon goüt auquel on 

doit rendre hommage, tout cela donnait aux jardins du Gouverne- 
ment un aspecet gracieux et attrayant. 

Un kiosque &tait dress& sous les arbres, devant la pelouse, 

oü plusieurs centaines de sieges attendaient les invités. 
Le 10me de ligne a exdeut« avec une correetion et une co- 

hesion très remarquable une Marche Nuptiale de Hutoy, une 

mosaique fort applaudie sur Sigurd, des variations sur l’air popu 
laire Malbrouck et enfin le Ballet de Faust. 

L’auditoire a fait bon aecueil aux musiciens qui se sont 
surpassös en cette oceasion et qui auront laisse un excellent 

souvenir & tous. 

Mais le clou de la soirde &tait un concert de musique 

ancienne, une douzaine de pieces de divers caractöres mais toutes 
d’une douceur de melodie et d’un charme archaique fort reposant 
pour l’äme., 

Ce sont pour la plupart de vieux, tres vieux airs. Exécutés 
dans la nuit, au milieu du d&cor merveilleux, par des voix d’une 

pureté et d’une souplesse incomparable, ils revötaient un caractere 

impressionnant auquel nul n’a &chappe. 
Par une attention toute d&licate, Mr et M=® Orban de Xivry 

avaient fait venir de Bruxelles differents artistes dont les morceaux 

ont altern avee la musique. Les plus applaudis ont été l'Octuor 

vocal Bruxellois. Il a recueilli un succös de sympatlhie en m&me 
temps que le succes dü au talent dedlicat dont il a fait preuve. 

Un violoneelliste de grand talent a exdcute un Aria, un 
Audante et une (Favotte, ce dernier morceau d’une difheultd 

d’ex&eution presque inabordable. Cet artiste a aussi reeueilli une 

part consid@rable d’applaudissements presque enthousiastes. 
La föte s’est ainsi prolongee tard dans-la soirce et tous les 

invités en sont revenus dmerveilles, moins de la föte elle-möme 

que de la bonne gräce avee laquelleM. le Gouverneur et Madame 

Orban de Xivry les ont regus. 
La deuxi&me journé du Congres a done été aussi reussie 

que la premiere. 
Le jour suivant, mardi, 1" aoüt, les Seetions se sont de nou- 

veau reunies au Musde provineial, à huit heures du matin. Les 
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travaux de ce jour n'etaient pas si nombreux, parce qu’il fallait 
deja finir de bonne heure, afın que les eongressistes qui faisaient 

partie de l’exeursion & Orval, fussent en gare a dix heures. Voieci 

le r&sultat des travaux de ces qnelques heures. 
A. Premiere Section: Prehistoire. Il est donné leeture d’un 

rapport, avee exposition des pieces, sur les fouilles faites a Tongres 

par M. Huybrigts, qui a decouvert, dans un puits de 6 m. 50 de 
profondeur, une urne, des fragments de fer etc. qu’il eroit pou- 
voir attribuer à une peuplade d’origine orientale. La leeture de 

ce memoire, que V’Assemblce a, d’ailleurs renvoyé à son auteur, a 

tourni matiere de gaiete aux assistants. L’auteur p. ex. aflırme 

avoir reconnu, d’apr&s la disposition de deux squelettes, qu’ils 

appartiennent & deux freres!!! 
Le prehistorique lorrain et les meules prehistoriques font 

l’objet de diseussions, d’oü il appert que ces meules ont servi 
pendant l’Cpoque gallo-romaine, tres probablement deja aupara- 

vant et möme au commeneement du moyen-äge; les earrieres d’ou 

elles proviennent pourront encore ötre observies dans les assises 

de l’arkose scdinienne de la region ardennaise, 

B. Deuxiöme Section: Histoire. Prösidence de M. le Comte 
Van der Straaten Ponthoz. M" l’abbe Roland fait l’expose de trois 

savants m@moires sur: 
1. La science toponymique en Ardenne ; 

2. Le Pagus Arduennensis; et 
3. Les divisions politiques et ecelösiastiques de Belgique. 
Mr Tabbe Loes a deerit l’Arlon romain et a insisté sur l’im- 

portance et le grand nombre de substructions de cette &poque 

faites en cette ville et dans ses environs. 
AMr van Werveke fait une communication tres savante sur les 

records de justice, infiniment pr&cieux pour l’histoire du droit 
coutumier, pour l’&tude des anciennes divisions territoriales et 
pour la connaissance de la situation materielle des populations 

rurales. Sur la proposition de M’ van Werveke, la section met 

le voeu de voir publier tous les records de justiee, tant du Lu- 
xembourg grand-ducal que du Luxembourg belge. 

Monsieur van Werveke n’ayant pas fait ımention, dans son 
discours, des „records des marguilliers“, dits encore „records 

synodaux“, M’ le eure Grob fait ressortir l’importance de ces 

derniers; car, dit-il „ce que sont les reeords scabinaux pour la 

vie eivile, les records de marguilliers le sont pour la vie morale 

et religieuse.‘ 

Ensuite Monsieur l’abbt Grob fait ses röserves vis-A-vis de 
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l’assertion de M. van Werveke, voulant determiner, à laide 

des records de justice, les limites des Seigneuries. Car „la 

Seigneurie du moyen-Aäge n’etait point territoriale, mais bien per- 

sonnelle. Aussi ne connait-on presque pas d’exemple «d’un village 
dont tous les habitants auraient dependus d'une m&me Seigneurie; 
en regle générale, une partie des habitants d’un village depen- 

daient d’une Seigneurie, une autre d’une seconde Seigneurie, 

parfois m&me il y avait jusqu’ä& eing ou six Seigneurs, comptant 

chacun un ou plusieurs manants dans le m&me village. I n'y a 
done pas lieu de dresser une carte topographique des Seignenries; 

mais ce que l’on pourrait et devrait faire, ce serait de dresser le 
denombrement de ces Seigneuries et A cet effet on a bien mieux 

que les records de justice. On a la collection des denombrements 
dresses par ordre de Louis XIV par les differents Seigneurs du 
pays de 1681 à 1683, conservee aux Archives de Belgique et 

nous signalde pour la premiere fois par Monsieur J. Th. de Raadt 
dans ses „Sceaux armorids. * 

M. Matthieu apporte, à propos de la banniere de Beauvais, 

dite & tort de Jeanne Hachette, de nouveaux arguments, venant 

eonfirmer l’opinion mise, il y a deja quelques anndes par MM. 
Charvet et de Marsy, et etablissant que ce drapeau qui date du 
milien du XVIe sieele était celui des arquebusiers de Binche qui 
avaient pour patron Saint-Laurent et qui durent en 1561 remplacer 

leur @tendard perdu dans les guerres de cette &poque. 

Le Comte de Hautecloceque parle sur les commissaires nommes 
en Flandre pour l'exécution de la paix de Nimegue et celle de 
Ryswyck. 

Enfin Mr Guignard eroit avoir trouvd une colonie belge, qui 

aurait été l’origine de la Seigneurie de Beaugeney et il en explique 

les developpements, 
C. Troisieme Section: Archeologie. Presidence de Mr J, Vander 

Linden. Monsieur Bongaert-Vache soutient que le veritable auteur 

des plans de l’Eglise Sainte-Waudru a Mons, est Jean Spiskin, 

qui dirigea les travaux depuis la pose de la premiöre pierre (1450) 
jusqu’a sa mort (1457.) 

Son serment, le logement et la robe qui lui furent offerts par 
le chapitre semblent d@montrer sa qualité d’architeete. 

Cette these est combattue par M. Hubert, l’architeete actuel 

de l’Eglise, qui attribuerait plutöt le projet à Jean Huelin, maitre- 
macon du Hainaut, dont Spiskin n’aurait fait qu'exdeuter le 

plan. 

Faut-il preeoniser un style speeial pour nos &glises et hötels 
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de ville en Belgique? C'est là une question qui a été longuement 

debattue dans cette seance. Le sentiment pr@dominant, disons 

general, &tait de s’abstenir de formuler des rögles générales et de 

laisser tout le monde libre d’adopter tel style qui conviendrait le 
mieux selon les eirconstances. MT le chanoine van Caster fait 
remarquer judieieusement que le style gothique réöpond le mienx 
aux aspirations religieuses,. „Jamais le Temple de la Raison ne 
fut &tabli dans une église gothique.“ 

M' van Werveke a pose la question; Peut-on attribuer & St. 

Willibrord les autels chretiens que, dans le Luxembourg, on 

trouve superposes à des autels paiens et quelle est la zone de 
l’ancienne Treviris ou linfluence de cet apötre de l’Ardenne se 
serait exerc&e de cette maniere? On a beaucoup discute cette question 

sans en venir & un rdsultat positif, de maniere qu’on peut dire 

avee raison: Adluc sub judice lis est. 

Monsieur Arendt n’est du reste pas de l’avis (et — nous 

le eroyons du moins. — Mr van Werveke non plus) que les 

autels chretiens superposes à des autels paiens, soient A attribuer 

a St-Willibrord. Il base sa thöse sur la eirconstance que les pre- 
miers missionnaires qui &vangelisaient le pays Luxembourgeois 

furent les &v&ques de Tröves, St-Agrece, St-Paulin et St-Maximin 

et que St-Willibrord n’a apparu que trois siceles apres eıx, 
M" E. Delignieres, avocat & Abbeville, d@partement de la 

Somme (France), releve que le eulte de St-Willibrord est tr&s po- 
pulaire dans ces contrees,. Il va möme jusqu’a soutenir que nulle 
part la veneratien envers St-Willibrord n’est aussi grande que dans 
sa patrie ol l’on posscde meme ses reliques. Il demande en outre 

si dans le Luxembourg on a des documents relatifs A St-Willi- 

brord etc. 
Monsieur Blum, eure a Greisch, croit de son devoir de prendre 

la parole, pour repondre en quelgnes mots à M. Delignieres et 

relever une erreur principale de ee Monsieur. Il veut bien eroire 

a la veneration qu’on porte A St-Willibrord dans la patrie de 
l’orateur, mais il doute yne cette veneration soit plus grande que 
dans le Grand-Duch@ de T,uxembourg. St-Willibrord &tait le plus 

grand apötre de notre patrie. Il a fond& à Echternach la eelebre 

abbaye des Benedietins, il y est mort, il y a été enterre. Encore 

aujourd’hui, on possöde ses reliques A Echternach, eomme il est 
prouv& par des documents historiques incontestables; comment 

done pourrait-on les avoir en France, au d“partement de la 

Somme ? St-Willibrord est le deuxieme patron du diocèse de Lu- 
xembourg ; des processions se font tous les ans dans diverses pa- 
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roisses en son honneur; la eelebre procession dite des „Saints 
dansants“ (Springprozeifion) qui se fait tous les ans & Echternach, 

le mardi de la Pentecöte, et cela depnis des temps imme&morials, est 
une procession unique dans son genre; la majestueuse basilique 

de St-Willibrord, un des plus beaux monuments de l’art en deca 
des Alpes: tout cela prouve que la v£neration envers St-Willi- 
brord dans le (rand-Duche de Luxembourg ne saurait pas aisé- 

ment ötre surpassee olı que ce soit. Apres la devotion envers 

Notre-Dame, la Consolatrice des Affligr‘s, de Luxembourg, aucune 

devotion n'est plus populaire, ni plus repandue dans le Grand- 
Dnehe, que celle envers St-Willibrord. kinfin, pour finir, nous 

avons toute une serie de documents historiques touchant St-Willi- 

brord et toute une litterature sur ce sujet. Je me contente de 
ne eiter que les documents publies par fen M. Würth-Paquet, 

ancien President de la Soeiet@ archeologique de Luxembourg. 

Monsieur Arendt donne leeture de son mémoire sur les par- 

ticularites des plus anciennes @glises du Grand Duch“ de Luxem- 

bourg, m&moire fortement applaudi. 
Il est neuf heures et demie; les salles se vident, les congres- 

sistes gagnent la gare pour prendre part & l’exeursion qui doit se 
diriger a Orval. A dix heures preeises, un train special les empor- 

tait au nombre de 113, vers Pin. 

Une quinzaine de vehicules nous y attendaient, la plupart 

d’un „pröhistorique“, bien fait pour donner une couleur locale ä& 
l’exeursion. Apres avoir été cahotes pendant plus de deux heures, 
nous arrivons à Villers devant Orval, oü nous sommes regus d’une 

fagon charmante par MM. le baron de Lo& et Carly, juge de paix 
à Florenville. 

Apres un repas sommaire, en plein air, dans le pare de M. 

Heren, gracieusement mis à notre disposition, nous visitons les 

fouilles d’un eimetiere gallo-romain, nouvellement decouvert. On 

a mis à jour 18 tombes. Elles sont deblaydes et squelettes et 

mobiliers funebres s’exhibent à nos yeux. Les fouilles sont con- 
tinudes dans notre prösence. Ces tombes sont disposees tr&s &gale- 
ment et orientees A la facon des Romains. Elles sont à des pro- 

fondeurs inegales, variant entre 50 et 75 centimätres du sol et 

entourdes d’une sorte de eimentage regulier. On ne retrouve pas 

de trace de dalle superieure. Les cadavres, dont il ne reste pour 
la plupart qu’une ombre de squelette, sont mis & fleur de terre. 

On a retrouve egalement des parcelles d’etoffe, des urnes en terre 

euite et en verre — ce qui, on le sait, doit indiquer un certain 

luxe — de m&me que des broches, des attaches de ceinture me- 
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talliques, portant des figures allegoriques et quelques lames de 
couteaux celtiques. 

Des discussions s’elevent, sur les lieux m&mes, pour deter- 
miner & quelle Epoque remonte ce eimetiere. Les uns pretendent 
qu’il date du Ile ou du IIIe sieele; d’autres, en se basant sur 

certains details des objets d@couverts, affirment qu'il s’agit d’une 
neeropole militaire. D’autres encore, &tant donné qu’on a mis A 
jour des objets ressemblant à des eroix, eroient pouvoir @mettre 

l’avis qu'on se trouve en presence d’un eimetiere chretien. D’autres 

enfin voudraient le dater da VI ou VII sieele. Toutes ces opi- 
nions trouvent des partisans aussi bien que des adversaires. 

M. le eomte de Limburg-Stirum remereie MM. de Lo& et 

Carly (chargés de surveiller ces fouilles) du travail auquel ils se 

livrent pour 'amour de la science, et l’heure du depart etant 
arrivde, on remonte en voiture pour se rendre aux ruines d’Orval. 

La eclebre abbaye date de 1070. L’eglise en ruines est un 

beau sp@eimen d’architeeture de la transition, mais elle est noyée 

dans un immense ensemble de eonstructions des deux derniers 
sieeles, ruindes pendant la guerre de la revolution et qui donnent 
aujourd’hui l’aspeet d’une gigantesque usine abandonnee. Monsieur 
Arendt a pris quelques eroquis des beaux details des restes en 
style roman, d’une grande purete. La tour d'entrée a &t& restaurde 
recemment ; du eôté interieur on lit l'inseription suivaute: RES- 

TAURATUM ANNO 1878. A l'extérieur se pr&sentent six &cussons 
encastr‘es dans le mur, mais ces armoiries ont été detruites pen- 

dant la r&volution frangaise. On remarque encore certains attributs 

religieux tels que la mitre et l’etole. Au dessus de la porte 
d’entrte se trouve la date de 1518. Notons eneore qu’on admire 

surtout la nef superbe de l’eglise et un dallage de terre euite 
qui garnissait le chaur. 

Apres une heure passce dans ce vieux domaine, pleins de 
souvenirs antiques et religieux, nous reprenons le chemin de 

Florenville, à travers hois. 

A six heures et demie, apr&s un diner prestement servi, nous 

reprenons le train special qui va nous ramener & Arlon vers hnit 

heures et le quart. 

Ce meöme soir, la Soeiete Philharmonique d’Arlon donnait, 
an kiosque du Pare Léopold, un brillant concert, en ’'honneur du 
Congres. L’ex&eution d’un morceau inedit „Marche dedice aux 
membres du Congr&s“ par M" E. Henckels ouvrit le eoncert. Ce 
N° du programme ainsi que les autres ont été vivement applaudis 

par la foule considerable qui se pressait dans le pare et aux 
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abords. La „Greve des Musiciens“, moreeau final, a surtout 

obtenu un grand succès. 
Voila, dira-t-on, une journee bien remplie. — C'est vrai, et 

cependant nous n’&tions pas encore arrives & sa fin. 

Le soir, à neuf heures, eut lieu une r@union generale, con- 

sacrce & la r&vision des statuts de la Federation archeologique et 

historique. La discussion, assez confuse, a été absolument by- 
zantine à certains moments. 

Notons comme une partieularit@ qui nous regarde de plus 

pres que quelques voix s’etaient fait entendre, qui voulaient ex- 
elure de la Federation toutes les Sociétés qui en ce moment n’ap- 
partiennent pas à la Belgique. Heureusement il y avait assez de 

personnes &elairces qui ne voulaient rien savoir d’un pareil projet. 
Messieurs Grob et Blum soutenaient fortement les adversaires de 

cette proposition, et enfin on tomba d’aceord que „toutes les 

soeietes existant sur le territoire des „dix-sept anciennes provinces 

des Pays-Bas“ avaient le droit de faire partie de la Federation. 
Finalement, on a vote, chaque soeicte affıliee pouvant, par la 

voix de ses délégués, exprimer un suffrage. Le temps ayant 

rapidement avance vers minuit, un grand nombre de delegucs 

avaient quitté le Musde et il n’y eut, au vote, que 22 deleguds 
presents. A la faible majorit@ de 11 voix eontre 8 et 3 abstentions, 

l’assemblee a admis le prineipe de la ereation, au sein de la 
Federation, d'un comite permanent, ;roposc par M. Demeuldre de 
Soignies, et elle a determine l’organisation et les attributions de 

ce comite, suivant un projet de M. Soilde Tournay. Elle a deeide 
egalement que les délégués, envoyds aux Congrès par les societes, 
seraient desormais astreints, comme tous les autres membres, au 
payement de la cötisation, puis elle a renvoyé à l’an prochain les 
autres propositions de modification des statuts. 

Quant & la question de savoir dans quelle ville le Congres 

devait se r&unir l’annde prochaine, ou en laissa le choix au Comite 

organisateur d’Arlon. 

Il etait pr&s de minuit lorsque cette laborieuse scance a été 
levee par M. le president de Limburg-Stirum dont nous ne savions 

admirer assez le sang-froid qu’il avait su garder & plusieurs mo- 
ments bien tumultueux. 

Le dernier jour du Congres proprement dit, le mereredi, 2 

aoüt, £tait arrive. Voiei le resultat des travaux dans les trois 

sections assemblöes derechef, comme les autres jours, à huit heures 

du matin, au Musde provineial. 

A. Premiere Section: Prehistoire. Prösidenee de M" Cumont. 
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On a d’abord diseute l’origine de la population du centre et de 
l’oceident de l’Europe. Quelles sont les populations aryennes et 
quelles sont les populations ayranisces? Mr de Villenoisy voit 
dans le type brun les repr&sentants des aryens et dans le type 

blond ceux des ayranises. 

Mr le Dr Jacques est d'un avis oppose, se basant à la fois, 
sur les arguments tirds de l’ethnologie, de la mythologie et de la 

linguistique. 

Mr Fourdrignier recherchant les divinites aceroupies et eonnues, 
montre diverses photographies de vases et de monuments qui 
semblent indiquer une origine du Nord. 

M' Comhaire demande s’il ne faudrait pas voir une de ces 
divinitös connues dans saint Capret (capra-chevre) vénérée autrefois 

à Chevremont. 

B. Deuxieme Section : Histoire. Möme Prösidence qu’hier. En 
reponse A la question: Quelle a été la condition des popula- 

tions rurales du Luxembourg au moyen-äge? M. van Werveke 
a donné une conference bien interessante, surtout par rapport à 
organisation seolaire d’autrefois. ') Comme dans le eourant de 

son discours, écouté avee la plus grande attention, il avait parle 
des visites &piscopales, un membre du Congrès demande s’il existe 
des protocoles de ces visites. M. van Werveke r&pond en signa- 
lant l’existenee de quelques-uns de ces protocoles aux Archives 

du Gouvernement et aux Colleetions de la Section historique de 
"Institut grand-ducal de Luxembourg. 

Ensuite M" P’abb& Grob fait savoir que la collection des pro-, 
tocoles des visites &piscopales du diocese de Tröves, duquel de- 
pendait l’immense m'ajorit@ des paroisses du Duch@ de Luxem- 

bourg, existe quasi — complete pour les XVII®et XVIII® siecles. 
La majeure partie se trouve aux Archives du Vicariat general & 
Treves, quelques volumes sont conserves & la Bibliothöque de la 

möme ville et enfin quelques autres encore aux Archives de l’Etat 
à Coblence. 

Mr Grob fait ensuite ressortir l’importance de ces protocoles 
pour l’histoire et en signale les plus interessants pour l’histoire de 
lancien Duch& de Luxembourg. 

Abordant ensuite la quesion de l’enseignement primaire dans 

1) Pour de plus amples renseignements nous renvoyons nos leeteurs A 

la brochure de M. van Werveke, distribuge A l’ouverture du Congrès et 

intitulde: Le Congres d’Arlon. Les noms de famille du Grand-Duche. Les 

conditions de nos populations rurales au moyen-Age. Extrait du „Luxembur- 

ger Wort“. Luxembourg. Imprimerie de la Soeidt& Saint-Paul. 1899. 
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le Grand-Duehé de Luxembourg, M" Grob en donne l’historique 
depuis le XII® siecle et demontre à l’evidence que tout ce qui 
s’est fait pour l’enseignement dans notre pays, revient exelusive- 
ment au Clergé, ni l’Etat, ni la eommune n’ayant fait quelque 
chose pour l’instruetion primaire, Il termine son discours par 
l’expos& des brillants r@sultats obtenus par les &coles, tel qu'il l’a 
eonsigne dans sa brochure „Bildung und Unterricht um die Wende 
des XVII. Jahrhunderts“ dans laquelle il &tablit que vers 1800, 

sur 500 notables, 6 seulement ne savaient signer de leur nom, et 

que, sur 3347 chefs de famille, 2547, e’est-A-dire au-dela de 76 
pour cent, savaient egalement signer de leur nom. (Les deux ora- 
teurs MM, van Werveke et Grob ont été vivement applaudis.) 

Mr Jottrand tend à d&montrer que les Segniens, clients des 
Treviriens, avaient pour siöge de leur euria le village de Zengs- 
hem et pour limite celui de Zengscheid, Trierscheid &tant la 

limite des Treviriens. | 
A propos de cette discussion sur les noms en «scheid», Mon- 

sieur le Dr. Martin Schweisthal (natif de Bettburn, au canton de 

Redange sur Ättert) fait remarquer, la carte du Grand-Ducht a 

la main, que dans l’aneien Luxembourg les noms formes a l’aide 
de ce th&me ceonstituent grosse modo une ligne montant vers le 

nord par Escheid, Folscheid. Welscheid ete., pour s’inflechir en- 

suite vers l’est jusqu’aux environs de Neuerbourg. 

Il y aurait lieu de rechercher, si cette ligne ne eoineide pas 
avec des delimitations anciennes; en tout cas, des noms tels que 

Welscheid (Walscheid = frontiere des Wallons) sont tr&s sugges- 
tifs sous ce rapport. 

M. Schweisthal fait egalement ressortir Pimportance de la 
science toponymique pour l’'histoire de la eolonisation du Luxem- 
bourg. Autrefois on avait voulu donner à la terminaison „heim“ 

un caractcre frank, & la terminaison „ingen“ un caractere aleman. 

Ayant defendu, par des raisons linguistiques, la predominance de 
l’elöment frank dans la race luxembourgevise, l’orateur eonstate 

avec plaisir que cette distinetion n’est plus adınise: La terminaison 
„ingen“, si fr&quente dans le Luxembourg, designe generalement, 

des &tablissements de l’Cpoque la plus aneienne et s’applique aux 
biens possedes par la communautd, la tribu, tandis que „heim“ 

combint avec un nom de personne, designe generalement la pro- 

priete personnelle et date de l'époque à laquelle le tief ctait de- 
venu transmissible par heritage. 

Passant à la tliöse de M. labb& Loes, M. Schweisthal dit 

que certes, le nombre de radieaux latins n’est pas tres grand 
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dans les noms de lieux luxembourgeois, néanmoins on peut eiter 
„Weiler“ qu’on est unanime aujourd’hui A ramener A un „rillare* 

bas-latin et qui trouve sa contrepartie dans les noms tels que 

Villiers, Villers, Villars ete., si nombreux dans les pays de langue 
romane. D’ailleurs, le Weiler-la-Tonr luxembourgeois est connu 

pour ses antiquit&s romaines. Strassen = Strata offre un autre 

exemple d’une &tymologie latine. 
D’un autre eöte, M. Schweisthal n’admet pas le rapproche- 

ment entre „tum“ et „tumulus“. Tout f ancien, au commencement 

d’un mot, a subi la permutation des sons (althochdeutsche Laut- 

verschiebung) dans le dialecte luxembourgeois, p. ex. dans le mot 
„zul® = tegula. Cette regle ne souffre d’exception que pour les 

mots latins, introduits dans la langue pendant le moyen-äge. Le 

suffixe „tum“ ou „thum“ est d’ailleurs interessant par le fait qu’il 
ne se retrouve guere en dehors du Luxembourg; du moins 
Förstemann dans son „Altdeutsches Namenbuch“ ne le discute 
pas. Il faut probablement accorder au suffixe „thum“ cette id6e 
de eolleetivite, de gencralit& qu’il possöde dans l’allemand moderne. 

M. l’abb& de Leuze a demand“ eonıment les noms de famille, 

specialement dans le Luxembourg, se sont forms, alteres et 

perdus. Pour les explications fournies par M. van Wervceke, nous 
renvoyons à sa brochure pr£ecitce. 

C. Troisieme section. Archeologie. M&me presidence qu’hier. 

M. Arendt a ajoute de nouveaux details sur les recherches 

interessantes faites par M. Sibenaler, concernant les taques de 

foyer luxembourgeoises et specialement celles fondues à l'abbaye 
d’Orval. Ici encore nous renvöyons A la brochure distribuce aux 
congressistes. (Les taques et plaques de foyer du Musde d’Arlon, 

par M. J. B. Sibenaler.) 
De möme M. Arendt est intervenu dans la discussion de la 

question: Quel est le type primitif et quelles sont les plus anciennes 

repr&sentations eonnues de la statue de Notre-Dame d’Orval ? 

Enfin M. Arendt a lu un m&moire intitule: Existe-t-il encore 

des fresques anciennes de l’&eole du Frere Abraham d’Orval ? 

qui a été trouve fort interessant et bien applaudı. 

Les prisidents des seetions levent la seance à 9 heures. 

Comme la elöture du Congres doit avoir lieu à Luxembourg, tout 

le monde se prepare pour le depart. Douze voitures attendaient 
les exeursionnistes sur la place Leopold. On est, cette fois, au 

nombre de 105. Le depart a eu lieu a 9'/, heures precises, dans 
un ordre parfait. Le clairon a sonne le rappel et les voitures 

roulent vers la caserne oü se produit un premier arr&t pour visiter 
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les fouilles faites, rue de l’höpital, On voit de grosses pierres 
superposees et l'on eroit bien ötre sur un nid à monuments 
romains. 

Enfin le rappel se fait entendre de nouveau et tout le monde 

remonte en voiture. Le trajet se fait par une route des plus pit- 

toresques, pour effeetuer la plus poctique et la plus interessante pro- 
menade de toutes nos contrces, A savoir la vallee d’Arlon & 

Mersch appel&e vulgairement le Tour des „sept ehäteaux “. 
On admire d’abord la vall&e de la Gaichel, tant renommee ; 

puis, par une route fort bonne, on arrive au bourg des anciens 

Seigneurs de Raville et de Septfontaines (Siebenborn, Simmern). 

C’est iei qu’on descend de voiture, sur les hauteurs du village, 

d’ou l'on jouit d’un eoup d’eil feerique sur la vallde. Le village 

est au fond et, sur la hauteur, aux trois quarts de la cöte d’en 
face, se dresse le vieux cartel, sombre, lourd et massif. Une breche 

et deux ou trois meurtrieres trouent ce bloc de pierres. 

Ce chäteau fut bäti, partie au XIe, partie au XIIe siecle, et 

parachev& plus tard encore. Un incendie fort fortuit le detruisit, 

il y a un sicele, et l’on distingue encore sur les pierres caleindes 

la trace du feu. 

Dans les ruines de ce chäteau M. van Werveke a donné un 

court aperen de l’histoire de la Seigneurie de Septfontaines'). En- 

suite M. Arendt a explique, ce que ce chäteau feodal a presente 
de partieulier sous le rapport de lV’architeeture militaire du moyen- 
äge. En möme temps, il a rendu attentif à l’ex&cution technique 
et exemplaire des ouvrages, ex&cutes en gr&s de premier ehoix. 

Les voitures attendent au bas de la cöte; mais avant de re- 

partir, les congressistes veulent encore visiter la tr&s int“ressante 

eglise de Septfontaines. Arrives au cimetiere, ils contemplent 

d’abord le „Tombeau du Christ“, moreeau de sculpture re- 

marquable, non pas par sa beaute ou par la fmesse de son ex6- 
eution, mais bien par ses dimensions eolossales. Cet ouvrage en 

I) Nous sommes obliges de reparer iei une omission involontaire faite, 

en deerivant la promenade des congressistes A travers la ville d’Arlon 

et leurs exeursions A St. Hubert et a Orval. Le Comité organisateur 

avait fait preparer et distribuer une brochure aux membres du Congreös, 

intituld&e: Documents du Congres archeologique et historique d’Arlon, 

1899. 2me Fascieule. Notiees sur Arlon, St. Hubert, Orval, In vallde de 

l’Eysch, Luxembourg, Remiech et Nennig. Arlon. V. Ponein. 1899, — Les 

notices sur Arlon (p. 3-11) et Orval (p. 23—31) ont pour auteur Mr J. B. 

Siebenaler; Mr. J. Vannerus a eompose cells sur St. Hubert (p. 13—23) tandis 

que les autres sur la vallee de V’Eysch, Luxembourg, Remieh et Nennig sont 

dues ä la piume de M' N. van Werveke. 



ronde bosse, comme, d’apres M. le Conite de Van der Straaten- 
Ponthoz, on en trouve beaucoup en Normandie et en Bretagne, 

est d’une seule pierre. Le Christ. etendu au tombeau, est entoure 
des sept saints personnages: saint Jean, Joseph d’Arimathie et 
Nicodeme; La sainte Vierge, Marie Madelaine, Marie-Jacobe et 

Salome. Toutes ces figures, en grandeur presque plus que na- 
turelle, sont en parfait &tat de conservation. Il serait à d£sirer 
que ce monument retrouvät bientöt un emplacement confortable 

dans l’Eglise m&me, qui, dit-on, doit-&tre agrandie dans un prochain 
delai. 

Ils examinent ensuite deux monuments fune&bres, adosses à 

un mur du cimetiere, eriges en m&moire de dame Marguerite de 

Raville et de Jean, Seigneur de Raville et Septfontaines (f 1540). 

Ces ınonuments meriteraient &galement une place & l’interieur de 
l’eglise. 

Enfin nos touristes rentrent & l’Eglise, oü ils sont fort gra- 

cieusement regus par M" Lamesch, eure de Septfontaines. M" l’ar- 
chiteete Arendt a fix& l’attention des visiteurs sur les parties 
primitives de l’edifice, en style roman et sur celles en style go- 
thique tertiaire, ajoutdes subsequemment. Puis il a releve la eu— 
rieuse installation de la tribune seigneuriale, ainsi que la d&viation 
de l’axe longitudinale de l’eglise. Il fit remarquer cette d&viation’ 
vers la droite du sanctuaire qui existe dans la plupart des cath£- 
drales du moyen-äge et semble symboliser l’inelinaison vers la 

droite de la töte du Christ erueific. (Applaudissements.) A l'invi— 
tation cordiale de la part de M" le eure, le President du Congres 
et plusieurs de ses membres, entrent au presbytere, pour y prendre 
un petit verre de „Grechen“ en guise de rafraichissement et, 

apres un petit quart d’heure de repos, tout le cortege, cette fois- 
ei accompagne de M. le ceur@ Lamesch, remonte en voiture pour 

se rendre au vieux castel d’Ansembourg, dont on voit, au bout 

d’une demie heure de course, dans cette merveilleuse vallde de 

l’Eysch, le profil dentel& se dessiner sur le ciel. 
On grimpe de vrais sentiers de chevres pour parvenir au 

faite et on redescend de m&me. Aux ruines du vieux chäteau MM. 

van Werveke et Arendt donnent de nouveau des explications, 

chaeun dans sa specialite, (Nouveaux applaudissements) apres quoi 
un dejeuner sur l'herbe est aussitöt installe. Chacun en avait 
apport& les «l&öments dans son sac; car on devalise littöralement 
la cave et la euisine; chacun se sert soi-meme, ala bonne vieille 

mode du bon vieux temps: L’un decoupe du jambon, l’autre 
beurre des tartines, on siinstalle dans la grange, dans la cur, 
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au „salon“ dans le corridor, des euisiniers s’improvisent et con- 

feetionnent, qui une omelette, qui un mets national. 
C'est tr&s original, tres anime, charmant d’entrain ct de cor- 

dialite. ͤ. 

Ce dejeuner champötre fini, on se rend au „nouveau“® chäteau 
qui date de 1726 et oü les congressistes ont éêté invites par M. le 
Comte de Marchant-d’Ansembourg. 

La tres aimable comtesse les regoit sur le perron et leur 

fait ensuite, en compagnie du Comte et du Baron d’Anethan, 
ministre de Belgique A Paris, (pere de la Comtesse) et de la fagon 
la plus gracieuse, les honneurs de son home. Des rafraichissements 

sont servis, des eigares sont à la disposition des amateurs et cha- 

cun est prie d’inserire sop norı au grand albun, au „livre d’or“ 
de la maison. 

Ces eharmants hötes se depensent en amabilites pour faire 

admirer rapidement aux touristes, les beautes du chäteau et du 
pare: les archives sont mises à Ja disposition des amateurs de 

euriosits &pigraphiques. Et tout cela se fait d’une fagon si cor- 
diale et si franche qu’une m&me parole de remereiement sort de 
toutes les l&vres. 

On part, enchant& d’une r@ception aussi charmante qu’inattendue 

et les hötes d’une heure viennent saluer les membres du Congres 

une derniere fois, entoures de toute leur petite famille, au mo- 

ment oü ceux-ci passent devant la grille du chätean. 

Mais on s’est trop attard& dans ces deliees, le temps a passe 

trop rapidement et les exeursionnistes n’ont plus le loisir de visi- 
ter les autres monuments historiques de la vallce. 

On salue de loin, au rapide passage, Hollenfelz, Marienthal, 

Schoenfels et l’on arrive & Mersch, un tout petit quart d’heure 

avant le depart du train spceial qui devait emmener les congres- 

sistes à Luxembourg. Il etait done impossible d’aller encore voir 
à Mersch, comme M. Arendt l'avait propose, le donjon de l’an- 
eien cehätcau avee sa salle des chevaliers A l'étage superieur et 

les remarquables voütes en &toile d’en dessous. De mäme, impos- 

sibilit« d’aller visiter la nouvelle @glise de Mersch et d’admirer 

le splendide ostensoir gothique y rapporte d’Orval, par Dom, Ser- 
vais, lors du sae de cette abbaye. 

Avant de passer outre, nous avons äà enregistrer un fait dont 

à dessein nous n’avons pas fait mention jusqu’ä ce moment, paree 

que nous desirions attirer lattention toute speciale de nos leeteurs 
sur ce qui va suivre: 

Quieonque a visitC le Musée provincial d’Arlon, pendant les 
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jours du Congres, a pu remarquer dans la grande salle du pre- 
mier tage une petite, mais importante collection de monnaies 
gauloises et luxembourgeoises qui ne sont nullement la propriete 
du Musee, mais qui appartiennent & nos deux compatriotes MM. 
Jean Linden, instituteur a Lamadelaine et Constant de Muyser, 

ingenieur des chemins de fer Prince-Henri, a Petange. Ce der- 

nier, numismate erudit, avait, pour la eirconstance, organise une 

exposition des dites monnaies qui attirait l’attention de tous les 
visiteurs scrieux. Donnons, d’apres le me&moire sur les monnaies 
gauloises, lu par M. De Muyser, dans la Section d’Arch£ologie, 
de lundi, 31 juillet, quelques details: 

Monsieur De Muyser a réuni, pour la premiere fois, tous les 
types de monnaies gauloises, trouvdes dans le Grand-Duche de 

Luxembourg. Apres avoir donné la deseription de cette serie in- 
teressante de monnaies, il conelut que l’analyse de ces divers 
types demontre : 

1° Que les monnaies gauloises en or, mises & jour dans le 

Grand-Duche, ont été trouvces isol&ment, sans &tre accompagnces 

d’autres pieces en argent ou en bronze. 

2° Qne les trouvailles de la Ire et de la II® periode gauloise 
sont assez rares, tandis que celles de la III® et IVe periodes pré— 
dominent de beaucoup. 

3° Que 80 pour cent des types trouvds se rapportent à 

l’epoque de 60—27 avant Jesus-Christ. 

4° Que parmi les types, quelques-uns se retrouvent partout 
dans le pays, relativement en assez grande quantit, notamment 

les „Arda“, les „Germanus Indutilil“, les „A. Hirtzius* et les 

„Pottina®. 

5° Que, pour autant que les recherches ont montre jusqu'à 

ce jour, e’est le Titelberg, pres de Lamadelaine, qui est l’endroit 

le plus feeond pour les trouvailles de monnaies gauloises. 

6° Que Ja majeure partie des types connus de la IIIe et IV® 
periode ont été trouves en cet endroit. 

7° Que la mise à jour d’un certain nombre de moules et de 

monnaies non acheveds fait presumer que, soit au Titelberg, soit 
dans les environs, il y avait à une certaine &poque, un atelier 

monctaire gaulois. 

8° qu’il est bien desirable que la Seetion historique de V’Institut 
grand-ducal de Luxembourg fasse explorer le Titelberg, ainsi que 

la eaverne dite „Tourbelslach“ qui se trouve A proximite du 

Titelberg, attendu qu’il est plus que probable que des recherches 



= 
bien dirigees mettront à jour, en dehors d’antiques romaines, 

encore d’autres de l’&poque gauloise. 

La colleetion de monnaies gauloises, appartenant à M. J. 
Linden, et exposees au Musée provincial comptait environ 35 

pieces, dont la plupart datent de 60—27 avant Jesus-Christ. 

Ajoutons encore quelques mots sur la collection de monnaies 
luxembourgeoises, expostes par M. De Muyser: 

Il y avait, les jetons et medailles eompris, environ 470 mon- 

naies Juxembourgeoises. Les plus anciennes remontent a 1136. 
Elles sont de: 

a) Henri IV, l’Aveugle (1136—1196); 

b) Ermesinde et Walram (1214— 1226); 

c) Ermesinde seule (1226— 1247); 

d) Henri V, le Blondel ou le Grand (1247—1281); 
e) Henri VI (1281—1288); 

f} Henri VII (1288—1309) 
et ainsi de suite jusqu'à nos jours. 

Dans cette eolleetion il y a huit pieces en or, datant des 

regnes de Jean l’Aveugle (1309-1346), Charles IV (13461352) 

et Wenceslas I (1352—1383); la majeure partie est en argent. 

Ce qui est surtout & relever, c’est que toutes ces monnaies sont 

dans un tat irr&prochable de conservation. 

Parmi les nombreuses raretés, nous devons rendre attentif aux 

monnaies de Henri VII, les monnaies sociales de Wenceslas I, la 

sörie presque eompl&te de Philippe IV (1621-—-1665) une monnaie 

de St, Vith, une autre d’Eehternach, une troisitme de Vianden, 

les plaques de Charles IV et notamment, la plaque d’Arlon. Certes 

cette derniere monnaie doit avoir vivement interesse les visiteurs 

arlonnais. Elle est en billon et atteste l’existence d’un atelier mo- 

netaire à Arlon, puisqu’elle porte linseription: „Moneta Ar- 
lunensis “. Elle doit n’exister qu’en deux exemplaires. 

Inutile de faire ressortir l’extr&me importance de cette col- 

leetion, unique dans son genre, qui est du reste connue comme 

telle, dans tout le monde numismatique, attendu qu’il serait ma- 

t@riellement impossible de la reconstituer encore une fois, si elle 

venait A disparaitre. 

Nous faisons les veux les plus ardents afin que cette 

magnifique eolleetion de monnaies luxembourgeoises, de pieces 

unique enson genre et qui renferme une quantite sinotable de 

monnaies rarissimes et de pieces uniques, soit eonservee au 

Grand-Duche de Luxembourg. Nous &mettons le même desir 
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pour la colleetion des monnaies gauloises dont il a été 
question plus haut. — Videant CGonsules!!! 

Mais reprenons, apres cette digression, le fil de notre reeit. 

Dans la matinee, MM. les eures Grob et Blum étaient re- 

tournds direetement d’Arlon & Luxembourg, pour y recevoir les 

congressistes et leur servir de guides à leur arrivce, Des que le 

train spceial, parti de Mersch & quatre heures et demie, fut entr& 

en gare de Luxembourg, la plupart des excursionnistes n’avaient 
rien de plus presse & faire que d’aller s’assurer un gite dans les 

hötels de la gare et des alentours.. Cette affaire terminde, on se 
mit en route pour se rendre à l’athende, ou, dans la cour, tout un 

monde tait réuni pour recevoir les eongressistes., En töte se 
trouva M. Mongenast, le sympathique Directeur g@neral des finances, 

accompagnd de M. Ruppert, archiviste et conseiller de gouverne- 
ment. Nous y remarquämes MM. Gredt et Zahn, les deux direc- 
teurs de l’Ctablissement, M. le bourgmestre Mousel, M. l’&chevin 

Knaff, beaucoup de professeurs de l’athende et un grand nombre 
de membres des deux soeietes historiques de Luxembourg. 

Vers six heures du soir, Monsieur le comte de Limburg- 

Stirum d@elare ouverte l’assemblee générale de elöture qui se tient 
dans la grande salle de l’athenee. Mais avant qu’on entre en 
matiere, M. le Direeteur general Mongenast nous souhaite la 

bienvenue, au nom du Gouvernement grand-ducal; les coupes de 
champagne eireulent et tour A tour differents orateurs prennent 

la parole. Voiei, pour autant qu’il nous est possible de les rendre, 
les difförents discours qui ont été prononcés et les toasts qui ont 
ete portes. 

‘n premier lieu, Monsieur Mongenast s’adresse à l'assemblée 

dans les termes suivants: 

MESDAMES, MESSIEURS 

Le Congris arch@ologique qui, cette annee, a tenu ses assises A Arlon, 
a été assez aimable de transferer A Luxembourg sa seance de elöture. 

Je Vous remereie sinetrement, Messieurs, pour cetto idee generense qui 

fournit de nouveau la preuve que la Federation arch@ologique de Belgique, 

Ai laquelle Votre soeiété est affiliee, tient A resserrer de plus en plus les liens 

qui unissent les deux Etats voisins et amis. (Bravos.) 

Les ütudes et les recherches des savanta distingues qui ont pris part ä 

Vos röunions ont pour but, non seulement de nous instruire sur le passe, 

mais encore d’en deduire les doctrines qui nous font eomprendre le temps 

prösent. 

Dans le questionnaire remarquable des sujets traites par Votre Congrös, 

je trouve une these qui ın’a vivement frappe: elle se laisse rösumer dans 

la pensde que les societes archeologiques eontiibuent puissament A inspirer 

l’amour pour le sol natal. 
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L’amour de la patrie eat eultive par les Belges au meine degré que par 

les Luxembaurgeois. C'est dans eette inspiration commune que Vos Soeiétés 

ont &tö fond&es, c'est dans ce sentiment commun qu’aujourd'hui Vous Vous 

tendez la main dans notre ville hospitaliere, qui n'a d’aspirations plus ar- 
dentes que d» favoriser les travaux de la paix. C'est dans ces sentiments 

que je vide mon verre au progrès do Votre auvre et surtout nu progres (de 

la Fédération archöologique et historique de Belgique. (Bravos.) 

Monsieur le Comte de Limburg-Stirum repondit à peu pres 

dans les termes suivants: 

Pour les Belges, c'est toujours un tr&s grand plaisir de visiter le Grand- 

Duche; car le Luxembourg et la Belgique, et surtout la Province de Luxem- 
bourg, qui a été söparde du beau Duche d’autrefois, n’ont toujours formt 

qu’un seul pays, un par le territoire aussi bien que par la formation du sol 

— car les Ardennes de lä-bas, et l’Oesling d’iei ne sont qu’une seule et ımöme 

chose. — Nous sommes toujours heureux de venir auprös de nos freres luxem- 

bourgeois de qui, au fond, nous sommes toujours restes les compatriotes. 

Möme ceux des mem.bres du Congrta, qui n’appartiennent pas & la Belgique, 

ne pouvaient aujourd’'hui remarquer olı se trouve la frontiere; car l'aceneil 
eordial restait partout le meıne et prouve que les limites, entre les deux 

pays sont purement théoriques. (Bravos.! 

Je remereie done le pays qui nous recoit si cordialement et, avant tout, 

je remereie S. A. Royale le Grand-Duc qui, malgré son grand äge, et alora 
qu’il pourrait jouir d’un repos bien mörite, se dévous eneore tous les jours 
pour le bien-&tre de ses excellents sujets. 

Je vous remereie aussi, Monsieur le Direeteur general, qui nous avez 

recus d’une ınaniere si aimable et qui êtes vraiment le digne interpröte de 

la population luxembourgeoise qui vient de nous aceueillir si cordialement A 

notre entröe dans cette ville, dont le site merveilleux a provoqué l'admira- 
tion de tous les membres du Congres. 

Je Vous remercie egalement, Monsieur le Bourgmestre, pour Votre pre- 

venance distingu6e et Vous tous, Mesdames et Messieurs, je Vous engage A 

Vous joindre A moi au eri de: Vive le Grand-Duc, vivent les Luxembourgeois, 

viva le Gouvernement, vive la ville de Luxembourg. (Bravos.) 

Ensuite M. le professeur van Werveke demanda la parole: 
Je erains fort qu'apres les brillants diseours que nous venons d’entendre 

nes paroles ne fassent qu’une faible iinpression sur Vous. 

Tl est cependant de mon devoir de souhaiter la bienvenue aux membres 
du Congres qui nous ont fait l’honneur de venir & Luxembourg. Je ne fais 

que remplacer Monsieur notre president qui, par suite d’indisposition, n'a pu 
assister A une seule de nos söances. 

C'est done au nom de la Section historique de l'Institut que, en premier 

lieu, je souhaite la bienvenue aux membres de la societ# arehéologique 
d’Arlon. Quoique la Belgique et le Luxambourg soient aujourd'hui séparés, 

les jours-ei ont demontrö de nouveau que les Luxembourgeois de chez nous 

et les Luxembourgeois de la Belgique sont restes unis, e’est-A-dire des Lu- 

xembourgeois, et j'espere qu'ils le resteront toujours, d’aecord dans lours 

aspirations, d’aecord dans l’amour de la patrie, du beau Luxembourg. (Bravos.) 
Ensuite je souhaite la bienvenue aux membres des sociétés ötrangeres 

reprösentöes iei, qui, toutes sans exception je erois, se trouvent en corres- 
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pondance et en relations très amicales avoe la Seetion historique de l’Insti- 
tut. Du reste, des liens historiques de toute sorte nous rattachaient, durant 

le eourant des sidcles, A leurs patries: A Ian Lorraine, & In France, aux di- 

vorses provinces des Pays-Bas, et ces liens continuent A nous unir dans nos 

travaux, dans nos publieations. 

Je bois done A la Santö de la Federation des Soeietes historiques et 
archeologiques de la Belgique, je bois aux aneiennes dix-sept provinces de, 

Pays-Bas. (Bravos). 
Nos aspirations historiques poursuivent le möme but, et j’espere qu'un 

jour nous r&unirons dans une seule collection tous les documents se rap- 

portant A notre passe commun, tant politique qu’&conomique. 

(Applaudissements prolong£s.) 

M. Wolfram, archiviste A Metz, remercie au nom des membres 

du Congres pour les belles journdes d’Arlon, ot tous les membres 

ont puise de nouvelles inspirations et acquis la certitude que dans 

la science ne s’arröte pas aux frontieres politiques. 

Nous tous, qui avons une histoire commune, nous devons nous 

tendre la main afin que, sur le terrain de la science historique, 

nous atteindrons les plus beaux r&sultats possibles. 
L’orateur remereie aussi pour l’hospitalit& accordee aux con- 

gressistes à Arlon. C’est avant tout au Comite organisateur et au 

Comite local d’Arlon, qui ont mené & bonne fin cette @uvre si 

difficile, que nous devons les resultats seientifiques obtenus. 

L’orateur regrette qu’en suite de devoirs professionnels, il soit 

emp&che de souhaiter en personne la bienvenne aux membres du 

Congres dans sa patrie allemande; il espere n&anmoins qu’ils em- 
porteront les meilleurs souvenirs de leur exeursion en Allemagne. 
(A Nennig et à Treves.) (Bravos.) 

Ensuite le Comte de Marsy, interrompu par des applaudisse- 
ments re&iteres, parle au nom de ses eompatriotes frangais, re- 

presents en nombre tr&s eonsiderable et dont la moitié appartient 

à la societe dont l’orateur a l'honneur d’ötre le prösident. Il 

remercie le gouvernement et l’administration eommunale pour la 

reception aimable d’aujourd’hui et rappelle le Congres des Ameri- 

canistes, tenu à Luxembourg, il y a 22 ans, C'était a Nancy qu'i 

cette époque la, Monsieur le professeur Blaise (de Luxembourg) 

seul avait accepte le defi, et depuis, le Congres des Americanistes 

a fait le tour du monde. On peut affirmer que c'est a Luxembourg 
que ce Congres pour la premiere fois a été r&gulierement organise. 

L’orateur consacre quelques mots couverts d’applaudisse- 
ments, à la m&moire de feu M. Würth-Paquet, homme d’un grand 
mörite et cite le toast que, il y a 22 ans, M. Servais a porte au 

Sonverain du Grand-Duch£. 
g 
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L’orateur boit au bien-£tre et & la prospérité du Grand-Ducht. 

Il remereie le Cumte de Limburg-Stirum et tous ceux qui l’ont 
seconde dans l’organisation du Congres d’Arlon; il beit anx 

resultats du Congres et & la prosperit@ de la Federation archeo 

logique de Belgique. 
Monsieur le Comte Van der Straaten-Ponthoz, applaudi par 

l'assemblee, relöve le grand meörite que M. le professeur van 

Werveke de Luxembourg s’est acquis dans l'inter&t de la r&ussite 
du Congres. Nous possédons en M. van Werveke un savant d'un 
grand avenir et qui pourra weneore rendre des services inap- 

pr&ciables a notre histoire commune. (Bravos.) L’orateur boit ä la 

sante de M. van Wervcke. 

Monsieur Arendt prend aussi la parole. Voiei en substance 

ce qu’il a dit: 
MESDAMES et MESSIEURS, 

Je erois remplir un devoir de gratitude en remereiant iei le bureau du 

Congres pour l'aceueil graeieux que les membres du Luxembourg grand-ducal 

ont trouv& ä Arlon. Nous serions heureux de rendre la pareille à nos hono- 

res collögues s'ils voulaient se deeider 4 tenir leurs prochaines assises A 

Luxembourg. !) Ce que Vous avez vu aujourd’'hni, Messieurs, pendant notre 
exeursion dans la vallde de l’Eysch, n'est qu’une minime partie de ce que le 

Grand-Duch& offre d’int6ressant en fait de monuments historiq.ıes et de sites 
pittoresques. I! Vous reste ä explorer les vallöes de la Süre, de l'Our, de 

l’Ernz, de l’Alzette et de la Moselle, le Müllerthal ete. 

Messisurs, la quantitö de choses interessantes ot instructives que nous 
avons vues et entendues pendant le court laps de temps qu'a durs le Congres 

d’Arlon, tant en Votre ville qu'aux exeursions à St-Hubert, à Orval, A Sept- 

fontaines et A Ansembourg, atteste l’excellente organisation du Congrös 

d’Arlon. Tout le ınerite rovient au bureau et sp&eeialement A son President, 

M. le Comte de Limburg-Stirum. J'ai l’honneur de proposer de boire A an 

sante. (Applaudissements). 

Monsieur le Comte de Limburg-Stirum répond: 
J'accepte ce compliment sous la röserve que MM. les seeretaires en aient 

leur juste part. De mon cöt& je Vous propose Je boire un verre A la santé 

de M. Arendt, le senior si actif encore de la Soeiete archeologique de Lu- 

zembourg. (Appliudissementes.) 

1) A ces mots M. van Werveke interrompt l’orateur par l’exelamation : 

„Je proteste; Monsieur Arendt n'a parl& qu’en son nom propre.* — 

Incontestablement la proposition de M. Arendt, de tenir la prochaine 
session du Congres A Luxembourg, &tait &minemment patriotique. Outre 

’honneur qui en rösulterait pour la capitale, tout le pays, visité pendant 

une huitaine de jours, par une centaine de congressistes, en profiterait. 

Aussi la brusque interruption, si peu eollögiale, — pour ne pas dire plus — de 
M. le conservateur-seerötaire de la Seetion historique dont, quoi qu'on en 

dise, M. Arendt a bien merite et dont il est le doyen, a non seulement peind 

toute l’Assemblöe, ınais encore elle a froissé tous les assistants luxembour- 

geois. 

D 
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M. van Werveke remereie &galement pour les paroles &lo- 

gieuses du Comte Van der Straaten-Ponthoz. Il dit n’avoir fait que 

son devoir, tout juste autanı qu'un simple travailleur, qui, au 
lien de pouvoir eonsacrer tous ses loisirs à la science, se 
trouve surchargé d’heures de classe et loin de toute grande 

biblioth@que. L’orateur porte un toast à M. le Comte Van Jer 
Straaten-Ponthoz qui, malgré ses 85 ans, a pris part aux travaux 
du Congres, avee un feu juvenil. 

Tous ces diseours finis, MM. Mongenast, Mousel et Knaff 
quittent la salle, apr&s quoi M. de Limburg-Stirum donne la pa- 
role aux rapporteurs: MM. de Villanois, de Raadt et de Ghellinek 
rendent compte des travaux eéxécutés pendant les trois journées 

ecoulees, aux trois sections pr&historique, historique et arch&olo- 
gique. Plusieurs veux, dont deux surtout eoncernant les polis- 
soirs de St-Mard et l’abbaye d’Orval sont adoptes par l’assemblee 

Enfin, apres la discussion de certaines questions d’ordre interieur, 
Monsieur le President deelare, vers sept heures et demie, clos le 
Congres d’Arlon. 

Avant qu’on se s‘pare, M. le president annonce que plu- 
sieurs Sociétés de la ville ont graeieusement offert aux Congres- 

sistes leurs locaux respeetifs afın qu’ils y pussent passer agreable- 

ment la soirte. 
Pour le lendemain matin, jeudi, 3 aoüt, rendez-vous avait &td 

donne aux membres du Congres afın de visiter la ville et ses 

antiquitös. Monsieur le hur& Grob leur montra le tr&esor de la 

Cathedrale tandisque M. van Werveke s’Ctait charge du reste. 
Des 10 heures, à l'entrée de la passerelle, les eongressistes : 

trouvent réunis en grand nombre et on eommence la visite de 

ville par la Chapelle de St-Quirin. D’iei on se rend, à travers 

faubourg du Grund, & celui da Pfaffenthal, ou l’on visite les 

deux Musdes de la Section historique et de la Section d’histoire 

naturelle et l’on remonte en ville par les irois tours, admire le 
palais du Grand-Due et la statue &questre de S. M. Guillaume II 
sur la place Guillaume. On arrive enfin à l’Hötel de ville. C'est 
dans son vestibule spaeieux que nous sommes regus- offieiellement 
par l’Administration communale, repr@sentee par son Conseil &che- 

vinal: M. le bourgmestre Emile Mousel et MM. les chevins 

Vietor Cl&ment et Arthur Knaff, et oü le vin d’honneur nous est 

offert. 
Dans un petit excellent discours, Monsieur Mousel souhnaite 

la bienvenue aux congressistes belges et &trangers. „Les frontieres*, 

dit-il, „n’ont pas spare les Luxembourgeois de leurs anciens fröres; 



ces frontieres ne sont «que fietives. 1] n’est que des Luxem- 
bourgeois.* Ensuite il les invite à revenir, d’iei quelques anntes, 
lors de linauguration du nouveau Musée à construire qui doit 
reunir toutes les colleetions actuellement dispersees. Il promet que 

"Administration urbaine fera son possible pour bien recevoir les 

membres du Congres, si la Federation de Belgique veut bien tenir 
une session & Luxembourg. 

Apres quelques mots de remereiement de la part de M. le 
comte de Limburg-Stirum qui dit entre autres qu'il „serait heureux 

de voir d’iei quelques ans le Congres archcologique et historique 

reuni & Luxembourg“, M. le Bourgmestre montre aux congressistes 

la belle eolleetion des tableaux du Musde Pescatore et leur fait 

admirer lesquisse du Christ au Calvaire de Munkaesy, offert 
generensement à la ville par Ja dame de cet &minent peintre. 

Charmés de cette cordiale reception, les congressistes rentrent 
à la gare, oü apres un dejeuner, à l'hötel Clesse, ils montent à 2 

heures en tram special pour se rendre à Remich. Pendant le 
trajet on voit les ruines du chäteau d’Hesp£range et le ehäteau fort 

d’Aspelt, berceau du celöbre archevöque de Mayence, Pierre 

d’Aspelt. On passe par Mondorf-les-Bains, parce que l’on veut y 
faire un arröt au retour, et l’on arrive a Remich oü on va voir 

V’eglise avec sa tour de defense romaine et l’on pousse jusqu’äa 
Nennig, en Prusse, pour aller voir la e&lebre mosaique, decouverte 
en 1852 et r&parce, il y a 25 ans, aux frais de ’Empereur d’Alle- 

magne, La vue de cette celöbre mosaique, repr@sentant des eombats 
de gladiateurs, ayrrache des eris d’admiration & toute la societe et 

l'on est unanime à dire que c'est sans eontredit une des plus belles 
mosaiques qui existent. 

Le tram spceial qui ramene les voyageurs, fait un arret de 
2'/, heures à Mondorf, élégante station de bains, ou un excellent 

diner les attend a l’hötel du Grand-Chef. I v a encore 70 con- 
gressistes à table. Un &norme bonquet est offert au Vice-President 

du Congres, M. J.B. Sibenaler, qui dirige !excursion, en l’absence 

de M. le Comte de Limburg-Stirum, qui, pour des affaires très 

serieuses, a dü retourner a Arlon. 

Une salve d’applaudissements prouve au dévoué et sympathique 

Viee-Prösiden? que tout le monde est enchant‘ de organisation si 

eomplete et si bien ordonnde du Congres. M. Siebenaler remercie 
vivement l’assemblde et deelare que les honneurs en reviennent à 

ses devouds eollaborateurs, 
Un belge, de r&sidenee a Mondorf, M. Lintermans, apporte 

aussi un bouquet qu'il fait offrir aux dames congressistes belges. 
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M. Sibenaler se charge de cette mission et eroit ne pouvoir mieux 

deferer au voeu de M. Linstermans qn’en remettant ce bouquet ä 
Madame Daimeries, une des plus vaillantes et des plus actives 

dames du Congres. 

De vifs applaudissements accueillent le toast du Viee-Prösi- 
dent. Madame Daimeries remercie de tout son c@ur et partage le 
bouquet avec toutes ses compagnes. 

M. Sibenaler donne leeture du telegramme de S. A. R. le 

Grand-Duc, Adolphe de Luxembourg, en réponse au toast qui lui 

avait été porté la veille, par M. le Comte de Limburg-Stirum. 

Tout le monde debout &coute cette lecture et r&pond par un 
triple hourrah aux termes élevés du tel&gramme. 

On se rend ensuite au Casino de l’&tablissement des bains 
ou il y a une soirde musicale en l’'honneur des congressistes. 

Enfin, vers 9%/, heures. on remonte en train special et on 

reprend la voie de Luxembourg. 
Mais helas, toute medaille a son revers! 

Vers dix heures, au moment oü les eonversations languissent 

et ou les yeux se ferment, le train deraille et voici nos touristes 

menaees de camper en pleine voie, à la porte, il est vrai, du ea- 

baretier-chef de gare d’Aspelt. Heureusement, il y à la un chan- 

tier d’ouvriers; on les re@veille, on remet la lourde machine et la 

premiere voiture sur les rails. Apres deux heures de travail opi- 

niätre, tout est redresse et le gros des congressistes rentre & 

Luxembourg vers 1 heure de la nuit, tandis que, gräce & M. 

Grob, un des guides infatigables, un groupe d’antre eux rencontre, 

à une heure déjà tr&s avancée de la soirée, un aceueil hospitalier 

chez M. l'abbé Schmit, eure d’Aspelt. 
Le lendemain, vendredi, 4 aoüt, A neuf heures du matin tout le 

monde se retrouve à la gare de Luxembnurg, pour l’exeursion finale 
organisee à Tröves, aneienne capitale de ’Empire romain. D’autres 
personnes arrivées d’Arlon se joignent au groupe des congressistes. 

On est au nombre de 65. 
Quatre voitures avaient été mises à leur disposition par 

l’aimable chef de gare, M. Junck, qui a tenu & assurer lui-möme 

l’embarquement confortable des voyageurs. 
Enfin, tout est en ordre, le signal est donné et le train part. 

Au village d’Igel, au-delä des frontieres luxembourgeoises, sa 

marche est considerablement ralentie, afin de permettre aux con- 

gressistes d’admirer, au passage, le superbe mausolée d’Igel.; 
On arrive à Treöves vers 11 heures et plusieurs membres de 

la „Gesellschaft für nützliche Forschungen“, y compris le savant 
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direeteur M. Hettner, souhaitent la bienvenue aux visiteurs et les 

eonduisent à l’hötel de la maison rouge oü un de&jeuner est servi. 

M. Charles de Nys, conseiller intime du Gouvernement ct 

bourgmestre superieur (Oberbürgermeifter) de la ville de Treves, 
prend place ä la table avee d’autres autorites de la ville. 

M. de Nys prononce une exeellente allocution, à laquelle 

repond en allemand M. de Raadt (le Bruxelles, et en frangais 
M. Sibenaler. 

Il est donn« leeture d'un tel&ögramme adresse à M. le Vice- 

President du Congres de la part de M. Zur Nedden, President du 
Gouvernement à Coblence, dont voiei la traduetion: 

Coblenee, le 4 aoüt 1899. 

A mon vif regret, emp@ch® par mes fonetions de Vous 
souhaiter personnellement la bienvenue au nom de la societd des 
recherches utiles, jespere que les ruines imposantes et les monu- 
ments historiques de Tröves, t@moignages remarquables des euvres 

d’art du pass‘, laisseront une impression favorable et serviront 

aux études de nos honorables voisins. 

Cette leeture est aceneillie par de vifs applaudissements. 

Par une delicate attention de la „Societe pour les recherches 
utiles* de Treves, chaque convive trouve sur son assiette une 

notice intitul&e: „Ruines de Treves. Petit guide, dedie au Congres 

archeologique d’Arlon, à l’oceasion de son exeursion A Treves par 
la Soeicte pour les recherches utiles“. 4 aoüt 1899, 

Apres le d@jeuner, on passe en revue les nombreux édifices 
de Treves. 

On eommence par la Cathedrale. Le Rev, Dr. Scheufgen, 

prevöt de la Cath@drale, conduit les congressistes par celle-ei et 

leur montre ensuite la belle &glise de Notre-Dame. Un autre 

speeialiste leur retrace l’histoire de la Porta nigra. 

Douze landaus attendent les visiteurs pour les conduire & la 

Basilique servant de temple protestant. 

Viennent ensuite les Thermes decouverts en 1877. Des expli- 

eations sont donnees en frangais, par le general von Vogt qui 

conduit les visiteurs par les nombreux dedales. Les prineipales 

salles sont: le frigidariam, le tepidarium et le balnearium. C'est ä 
l’emplacement des bains romains que Von a deeouvert le torse, 

en marbre blanc, de V’Amazone de Phidias.. 

Le palais impcrial, appel& à tort, jusquen 1877, les bains 

romains, exeite aussi ladmiration des visiteurs. 

Une nouvelle eonferenee est donnee A l’amphithdätre par un 
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professeur qui explique toutes les dispositions de l’arene, dont la 
longueur est de 70 mötres sur 49 de largeur. 

Apres des rafraichissements pris au restaurant de l’Amphi- 

thcätre, on se rend au splendide Musee provineial dont les honneurs 
sont faits par M. le Dr. Hettner. On constate de grandes ana- 
logies entre les objets du Musce d’Arlon et les antiquitds romaines 

similaires conservees iei. Cette visite du Muse provinecial, d’une 

richesse ineomparable en monuments antiques, est la dernicre de 
cette journde. Malgre le peu de temps qui reste, M. le Dr. Hettner, 
son erudit direeteur, en fait voir les richesses et donne tous les 

renscignements ndcessaires aux congressistes, et si ’heure du train 

ne les forgait & repartir, ils resteraient encore longtemps à &eouter 

ses savantes explications. 
Tout le monde qualifie cette visite de „bouquet* du Congres. 
Il reste & peine le temps de se rendre à la gare, oü les ex- 

cursionnistes sont éscorté s par leurs savants et obligeants con- 
freres de Trèves. 

Avant la dislocation du Congres, de chaleureux remereiments 

sont exprimes à M. Sibenaler, Viee-Preösident, à M. Vannerus, 

secretaire-general et A M. Bribosin, trésorier du Congres. Les 

uns des eongressistes continuent maintenant leur exeursion sur 

les bords du Rhin, tandis que les autres retournent à Luxem- 
bourg ou la dislocation s’acheve et ol tous se separent pour 

rentrer dans leurs foyers, en France, en Belgique, dans le Grand- 

Duche. 
Tous se felieitent des heureux moments passts en si bonne 

et si intelligente compagnie; tous aussi emportent le meilleur 

souvenir de cette semaine si bien remplie et adressent certaine- 

ment encore une fois tous leurs remereiments aux organisateurs 

du Congrös et aux aimables guides des difförentes exeursions, 

M. BLUM. 

Das Straßburger Münſter. 

I. Ja 

Siehjt Du den Wunderbau dort raaen So ichön wie hoffende Gedanken 

Aus Straßburas buntem Bäuferfranz, Die Pfeiler ftreben kühn hinan, 

Gleichwie von Riefenhand actragen Und duftia zarte Blumenranfen 

Empor zu lichtem Sonnenalanz ? Umfränzen ibre teile Bahn. 

Es iſt das Miünftersbeiliatum, Wie Geilter aus des Himmels höh'n, 

Eljaziens Stolz und Erwins Ruhm, Die Beil’genbilder niederjeh’n. 
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3. 4 

Schon Stürme viel vorüberbrauften Drum feft wie dieje heil'gen Hallen 

An diefes Tempels Herrlichkeit, Dein Glauben, Hoffen, Lieben jei! 

Dod wie jte auch das Land zerzauften, Mag Dich auch Not und Web befallen, 

Er wanfte nicht — er ſteht gefeit. Dann denfe halt — es acht vorbei. 

Denn nimmer wird vom Sturm zerfchellt, Dem Münſter aleiche ftets Dein Leben: 
Was Gottes Kraft zufammenhält. Hinauf den Blick! Gott Frönt Dein Streben. 

V. G. 

Beitrag zur Geſchichte 

des Schloſſes und der Herrſchaft Falkenſtein. 
Bon Theodor Bassing, Gemeindeſekretär der Stadt Vianden. 

(Fortiegung.) 

Johann von Everlingen, Herr zu Falkenftein. 
7 1648. 

Wie bereits erwähnt, ift Johann von Everlingen, Präfident des Pro: 

vinzialrathes zu Luxemburg, durch Kauf Herr von Falkenſtein geworden. 

Wann derjelbe den Befig der Derrichaft angetreten, läßt ſich nicht be— 

ftimmen, doch geichah es in der Zeit von 1627—1638; denn erftens 

war Bhilipp Diedrich von Mondericheid-Blanfenheim 1627 noch Herr 

von ?Falfenfteiu, und zweitens ftarb Johann von Everlingen, Herr von 

Falkenſtein, im Jahre 1638. Johann von Everlingen gehörte unter die 

Zahl jener einflußreihen Männer, welche der Einführung des Brannt: 

weins in unjer Land entgegen waren. !) Seine Scidjale und Ereig- 

niſſe find ums fait gänzlidy unbekannt. Wir wiffen nur, daß er bei 

jeinem Tode zwei Söhne hiuterlich : 
1. Johann Phamond, von dem als Herricher von Falfenftein jet 

die Rede jein wird. 

2. Yohann Matthäus (Mathieu), von welchem alle Nachrichten fehlen. 

Sohann Phamond von Everlingen, Herr zu Falkenftein. 
y um 1659. 

Johann Phamond von Everlingen folgte jeinem Vater in der Herr— 

ichaft Falfenjtein und war zweimal vermählt, in erfter Ehe mit Maria 

Aunaga von PBorgheim, Tochter des Nifolas von Borgheim, und im zweiter 

Ehe mit einer de Wielder aus Brüffel. Yestere Ehe blieb Finderlos. 

Johann Phamond von Everlingen, Herr zu Falkenſtein, ſtarb um das 

1) Kalberſch 3., der Branntwein, S. 11 und 12. 
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Jahr 1659 und hinterlich mit feiner Gemahlin Maria Anna von Borg: 
heim einen Sohn und zwei Töchter : 

1. Johann Mathieu von Everlingen, der feinem Vater in der Herr: 

ſchaft Falkenstein folgte. 

2. Barbara, Gemahlin Johann Theodor’s von Stein, Herrn von 

Heffingen und Mitheren von Fels. Diefer führte in Urkunden von 

1676, 1678 und 1684 den Titel eines Herrn von Falkenftein, und 

dies wahricheinlich, einer damaligen Sitte gemäß, der Meitgift feiner 

Frau wegen.) Im Jahre 1684 war derjelbe auch Mannrichter der 

Grafſchaft Vianden und der anhangenden Herrichaften St. Bith, Das- 

burg und Bütgenbad). 

3) Jacobine. 

FSohann Wathien von Everfingen, Herr zu Falkenftein. 

r um 1680. 

Johann Mathien, Johann Phamond's Sohn, ift uns bloß dem 

Namen nad) befannt. Wir wiſſen nicht einmal, wie lange derjelbe zu Falken: 

ftein geherricht hat, glauben aber annehmen zu dürfen, daß derjelbe bis 

gegen 1680 Herr zu TFalfenjtein gewejen fein mag. Seine Gemahlin hieß 

Maria Magdalena und jtammte aus dem herrichaftlichen Haufe von 

Bous. Sie überlebte ihn und heirathete bald nad) jeinem Tode einen gewiſſen 

Jeannet, Gapitain, dem fie einen Sohn und eine Tochter gebar, deren 

Namen uns aber nicht befannt find. Bon ihrem erften Gemahl hinterließ 

Maria Magdalena von Bous zwei Töchter, Anna Varia und Elijabeth, wel: 

che ihren Vater beerbten und Herrinnen von Falkenſtein wurden, Da Elija- 

beth unvermählt jtarb, wurde Auna Maria alleinige Befigerin von Fal— 

fenftein. Diefe war zweimal vermählt, zuerft mit Mobert von Nemoiville, 

welcher um's Jahr 1680 auf der Jagd getödtet wurde und von dem fie 
eine Tochter hinterließ, mit Namen Maria Magdalena, welche 1733 nod) 

auf Schloß Falkenjtein wohnte und unvermählt jtarb, dann mit Franz 

de la Gardelle von Notion. Bon dieſem als Herſcher von Falfenftein 

wird bald die Rede fein. 

Unter der Derrihaft Johann Mathieu's von Everlingen, im 
Jahre 1679, fiel Schloß Falkenftein der Zerftörungswuth Ludwigs XIV. 

von Franfreich zum Opfer. Damit nämlid fein Feind Frankreichs mehr 

an deffen Grenze Dinterhalt und Schutz finden könnte, befahl Ludwig, 

der ſich als den unumſchränkten Herrn aller Güter feiner Unterthanen 

betrachtete, alle Städte, Schlöffer und überhaupt alle befeftigten Plätze 

durch Miederreißen und Brand der Erde gleich) zu machen. Angeſichts 

der zerjtörten Burg errinnern wir uns der Worte des Dichters: 
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Graue Dentftein’ ſeid ihr Trümmer 

Von der Sonne Licht erhellt ; 
In des Mondes bleihem Schimmer 
Schatten aus der Geijterwelt. 

Franz; de la Gardelle von Notion, Herr zu Falkenfein. 

Franz de la Gardelle entjtamımte einer reichen und angejehenen 

Batrizierfamilie aus Franfenland. Durch jeine Deirath mit Anua Maria 

von Everlingen erwarb er eingn bedeutenden Antheil an der Herrſchaft 

Falkenſtein, welche nach den Tode jeiner unvermählt geitorbenen Sticf- 

tochter, Maria Magdalena von Everlingen, ganz auf jeine Nachkommen 

überging. Als er gegen 1685 den Befig der Herrſchaft Falkenftein an- 

trat, ließ er die ehemaligen Dienjtwohnungen im Burghofe zu einer 

herrichaftlichen Wohnung und auch die Delonomie-Gebäude wieder aufs 

bauen, zu weldem Baue das Stammhaus von TFalfenftein die Steine 

hergeben mußte. Die Burg felbjt aber blich eine Ruine und das ift 
fie noch heute. 

Franz de la Gardelle hatte mit Anna Maria von Everlingen drei 
Söhne und zwei Töchter. 

a) Claudius Franz de la Gardelle, welcher jehr jung ftarb. 

b) Franz Sebaftian de la Gardelle, der ſeinem Vater folgte. 

e) Ludwig de la Gardelle, Kapitain, wurde im Kriege getödtet. 

d) Daria Magdalena de la Gardelle. 

e) Eine zweite Tochter, deren Name nicht angegeben wird. 

Franz Sebaftian de la Gardelle, Herr zu Falkenftein. 

Ueber dieſen Herrſcher von Falfenftein fehlen uns alle Nachrichten. 

Wir wiffen nur von ihm, daß er bei jeinem Tode zwei Söhne und 

zwei Töchter hinterließ : 

1. Johann (008) de la Gardelle, von dem als Nachfolger des 
Vaters weiter unten die Nede fein wird. 

2. Adam Heinrich de la Gardelle. 
3. Agnes de la Gardelle. 
4. Regina de la Gardelle. 

Johann de la Gardelle, Herr zu Falkenfein. 

In einem im Stadtarhiv von Bianden aufbewahrten alten Gerichts- 

regifter findet fi von ‚Yohanı und feinem Bruder folgende Urkunde 

eingetragen : „Ahm 25. May 1734 Ericheinen vor ung vice: Hochgerichts- 

richter und jcheffen zu Bianden Joos und Adam Heinrich de la Gar- 

delle, producirend defret vom 15. Mai 1734 vom Nat) von Lnxemburg, 

worin Richter ſchack (chriftoph) zu deren und deren jchweitern Guratoren 



ernennet worden mit begehr, daß derielbe vor ums zufolg der darin 

gegebener Authorijation den gebührenden Eid ablegen jolle. Unterjchrieben: 

Johannes delagardell von Falkenſtein; Adam delagardelle.“ 

Im Fahre 1725 war Johann Jakob Dugo Teich!) Derr von 
Falkenſtein. Diefe Herrichaft war ihm verpfändet *; worden, das Jahr 

der Verpfändung ift unbekannt, doc) wurde die Herrichaft 1728 wieder 

eingeldit. Johann Jakob Hugo Teich hatte Anna Eliſabeth Schaad, 3) 

Tochter des Notars und Schöffen Johann Schaack von Bitburg zur 

Gemahlin, deren Bruder Chriſtoph Schaad war Hochgerichtsrichter der 

Stadt und Grafihaft VBianden und Pfandherr (seigneur engagiste) von 

Erpeldingen. Letzterer war vermählt mit Catharina Gorjelius „von 

Bianden. #) 

Bon Johann de la Gardelle von Falfenjtein und jeinem Bruder 

Adam Heinrich find uns ebenfalls Nachrichten nicht befannt. Letzterer 

lebte noch 1789 und nannte ſich damals Mitherr von Faltenftein. Wahr: 

jcheinlich ftarb er chelos. 

Sein Bruder Johann, der ältefte von beiden, war ſchon früher 

geftorben und hinterließ einen Sohn umd eine Tochter, Adam Heinrid) 

und Maria Magdalena. Dieje war Mebtijfin des Klariffenklofters in 

Echternach. °) (Schluß folgt.) 

Rezenſion. 

Der Anſchauungsunterricht auf der Unterſtufe der 
Primärjchule nach dem Lehrplan der Mufter- und Uebungs⸗ 
ſchule in Luxemburg. Drud und Verlag von P. Worre-Mertens, in 8° 
von 156 und III Seiten. 

Troß der lieberfülle an Schulbüchern auf dem Yıremburger Büchermarkte er- 

mangelten wir dennoch eines unſerm Yehrplane angepaßten Yeitiadens des Anfchauungss 

unterrichtes. Deshalb fann diefe Arbeit unfern Yuremburgern Vehrern nur willlommen 

fein. Aber auch wenn diefer Mangel eines Yeitfadens nicht beftände, auch dann noch 

wäre diefes Buch mit Freude zu begrüßen, denn Plan und Ausführung zeigen, daß 

e8, im Gegenſatz zu fo vielen Schulbüchern, nicht vom grünen Tiſche herſtammt, ſondern 

der Praris eines tüchtigen Schulmannes, und zwar eines chriftlich dentenden Scul- 

mannes, entfprungen iſt, und dieſer chriftliche Geift kann ja der Schule nur zum 

Nubzen gereichen. (7. 

1) Brück Aug., Fondation de bourses d’etudes instutuces en faveur des 

Luxembourgeois, p. 411. 
2) Archives de la soeiäte historiqne A Luxembourg. 

3) Brück Aug. loe. eit., p. 411. 
4) Ibid. 

5) „Ons Hömecht*, Jahrgang 1899, 5 263. 

Luremburg. — Drud von P. MWorri»Mertens, 
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kit. 

Kreschdäg. 
I. 

D’Natur hüset sech an d’Rö gelüegt, 

Keng Blimehe blöt m& op der Heil, 
Ann iwer d’Feld get d’Wanternüecht, 

Geduckelt an hirt Wolkekled. 

We“ d’Flacke falen hir löfst Drem 

Op ärın a reich haut iweral ; 

Mat Sti@re resecht se d’Dennebim, 

A rifft an d’Welt mam Klackeschal: 

„Sangt, Kreschte, sangt; 't as d'héleg Zeit, 

Wo op der Terd den Himmel leit !* 

II. 111. 
O helegt Fest, voll Glanz a Gleck, Du helegt, hierzlöft Himmelskand, 

Wö Papp a Mamm 'rem Kanner gin, Schenk alle Menschen haut déng Gnod: 
Wann, d’Löft am Hierz ann d’Trön am Dem Reichen d’Matled, d’offen Hand, 

Beim Kreschtbämsi ze drömen stin! [Bleck Dem Ärme Frid a Fred am Stöt! 

Dobzusse Stürmwand, Eis a Schn£, A wö verlössen @n, o schwöert Led, 

Kèng önzeg Blimchen op der Hed: Dem schenk de schönste Kresehbäm dann; 
Dobannen d’Fr&jor an der Blöé, Dein Engel scheek him zu Gelet, 

Eng Glöss vu Fred a Sölegket. Dass och sein Hierz haut sange kann: 

O glecklech Zeit, löf Kannerzeit, „O glecklech Zeit, l&f Kreschtdägzeit, 

Wö op der lérd den Himmel leit! Wö op der lerd den Himmel leit!* &,,, 

1 

1 



Jg 
m. —* 

FR 

Sur Heichichte der Jahre 1680—1682. 
Von Yak. Grob, Pfarrer in Bivingen-Berchem. 

(Schluß). 

s 14. Auffallende Erjheinungen und Zeichen gegen Ende der Blodade. 

Um die Mitte der Faltenzeit des Jahres 1682 war es dann, daß 

fi, jene auffallenden Erjcheinungen und Zeichen ereigneten, welche da= 

mals jo großes Aufjehen erregten, daß die Xütticher Jeſuiten, als fie 

davon hörten, an eine Betrügerei dachten und jogleidy die Yuremburger 

Patern davon in Kenntniß jegten '; Während der Dauer der Belange: 

rung waren dieje Erjcheinungen und Zeichen in der Stadt jelbit voll: 

ftändig umbefannt geblieben, indes deren Kenntniß durch die franzö— 

fischen Soldaten, den Augenzeugen diejer Erfcheinungen, im ganzen 

Lande und darüber hinaus die weitelte Verbreitung ſchon gefunden. 

Dieje Thatjachen wurden ſchon gleidy mach der Belagerung der Prü— 

fung der geiftlichen Obern unterbreitet,?) weßhalb alle darauf bezüglichen 

Aktenſtücke nach Trier gejandt wurden, dieſe Daupturfunden find dann 

mit dem größten Theile des Trierer Dioceſanarchiv's ſeit der fran: 

ſiſchen Revolution jpurlos verjchwunden und bis heute noch wicht wic- 

dergefunden. Im Archiv Unferer lieben Fran zu Yuremburg find uns 

nur vier Urkunden erhalten, die diejer Erfcheinungen und Zeichen Er: 

wähnung thun, doch genügen jelbe vollauf die hiftoriiche Thatſache feſt— 

zuftelfen. Über den eigentlihen Charakter diejer Thatſachen 

wollen und fönnen wir natürlich fein Urtheil fällen Wir 

haben nur als Geſchichtsforſcher die Thatjachen feftzuftellen 

und die Belege dafür vorzubringen. 

Dieje Belege find zuerst die tagebuchartigen Aufzeichnungen des 

damaligen Rektors des Inremburger Sejuitencollegiums und Direktors der 

Wallfahrtsfapelle des hodywürdigen Paters Jakob Pirenne in Betreff dieier 

Zeihen und Ericheinungen. Die Aufzeichnungen beginnen mit dem Tage 

der Aufhebung der Belagerung, dem 25. März 1682, und die einzelnen 

Mittheilungen wurden aufgezeichnet, jo wie fie dem Pater gemacht 

wurden. Die von Pater Pirenne beigefügten Bemerkungen und Notizen 

über näher zu erfragende Umftände zeigen, daß Pirenne weit entfernt 

war, diefe Berichte Fritiflos anzunehmen, im Öegentheil. 

1) Siehe den Auszug diefes Briefes weiter unten Seite 539 in der Anmerlung 1. 

2) Vergleiche den Brief vom 20. Mai 1682, der in der nädjitfolgenden Anmer- 

fung mitgetheilt wird. 
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Ferner die, unter Berufung auf feine Briefterehre, von dem hoch— 

würdigen Herrn Heinrich von Laleau, Hauskaplan der Frau Meathelin 
anf Schloß Preiſch, jchriftlich abgegebene Erflärung über die Erjchei- 

nungen, wie joldhe ihm von den Augenzeugen, gleich nad) dem Vorfall 

und unter Eid berichtet worden. Schon früher hatte derjelbe dem Pater 

Pirenne mündlid) davon Mittheilnng gemacht. 

Endlich zwei Briefe der Lütticher Yejuiten. 

Der erjte diejer Briefe vom 2, Mai 1682 ift von dem P. Estienne 

de la Haye und von Lüttich aus an P. Jak. Pirenne gerichtet. In 

diefem Briefe heißt es zum Edluffe: „Ein weltlicher Bekannter des 

„P. Dütbiers gab diefem die Abjchrift eines Briefes, welhen Ew. Hod)- 

„würden an einen jeiner Freunde gejandt haben foll, welcher Brief den 

„Tod des hochwürdigen Paters Des Hayes meldet, dann von einer Menge 

„von Wundern und Erjcheinungen der jeligften Jungfrau berichtet, welche 

„mährend der Blofade der Stadt geichehen jein ſollen. Er hält den Brief 

„für unterfchoben.“ !) Wie man fieht waren die Zütticher Jeſuiten nichts 
weniger als geneigt, die Thatjachen, von denen die Hede, al$ wahr an- 

zunehmen, weshalb diefe Mittheilung an P. Birenne. Diejer ließ jeine 

Lüttticher Freunde nicht lange im Ungewiffen, fondern meldete ihnen jogleich 

das Gejchehene und erklärt, daß alles der Beftätigung der Diocefanobern 
unterbreitet jei. Dies erhellt aus einem Briefe desjelben P. Est. de la 

Haye an P. Birenne vom 20. Mai 1682. Dort jagt derjelbe: „Ich 

„hoffe dag Ew. Hochwürden uns Mitteilung von all den während der 

„Blockade gejchehenen Wunder machen wird, jobald diefelben die kirchliche 

„Beltätigung werden erhalten haben." ®) 

Ohne uns auf die Würdigung des Gejchehenen ſelbſt einzulaffen, 

möge uns der erwähnte hochwürdige Herr von Lalcau zuerft dag von 

ihm jorgfältig Erkundete mittheilen : 

Je subsigne confesse et attest a tous ceux qu'il appar- 

tiendrat, quayant esté recherche du Rnd pere pirenne, Recteur 
du College de la societ® de Jesu de Luxembourg, touchant quel- 

1) Le P. Estienne de la Haye au P. Jac. Pirenne. „Liege le 2. de May 
.1682..... „Un seeulier de la connaissance du P. Duthiers lui a donné la 

„eopie d’une lettre que V. Reveo doit avoir derit A quelqu’un de ses amys 

„(west & M. Stambier proc, de Vervier) par laquelle elle Iui mande la ınort 
„du R. P. Des Hayes, et lui fait part de quantite de prodiges et d’appari 

„tions de la Vierge qui doivent estro arrivees pendant le blocus de la ville 

„Il la croit apogryphe,* (Original aux Archives de N. D. à Luxembourg). 

2) Le P. Estienne de la Haye au P. Jac. Pirenne. „Liege le 20. de 

„May 1682..... J’espere que V. Rev°e nous fera partieipant des merveilles 
„arrives pendant vötre bloeus lorsqu'ils seront approuves“. (Original aux 

archives de N. D. & Luxembourg.) 
9 
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que vision, laquelle m’at este dite et asseurd par deux soldats 

frangois dans le chasteau de Preische l’an 1682 vers le demy 
quaresme du temps «que la ville de Luxembourg estoit bloque 
par les troupes francaises eommanddes par le Marchal de Crequi 
lentenant general du Roy tres cehrestien : lesquelles m’ont dit et 
jur“ tons deux en presence de Dame Elizabeth Mathelin Dame 

de la Seigneurie du dit Preiche, Ille, la Hesse ete. qu'il y avoit 

deux ou trois jour ayant est® commande à guırde aupres 

D’Arllintgen, oü suivant les termes prononcés par les dits soldats 

aupres d’une justice environn€ d’une petite muraille sur le chemin 
d’Arlon, ils auriont veut une lumiere dans la chapelle de nostre 

Dame proche des eontrecbarpes de la ville de Luxembourg, et 

ayant estce command par le commandant de la guarde pour aller 

recognoistre ce qui se passoit, venant à la Chapel dans le fond 

(qui est la St Croix) ils ont estee obligee de laisser leurs 
chevaux aupres de la dite chapelle ne le pouvants avoir du 

eost& de la ville ny avecq leur desperont ny en quelle maniere 
que ce soit et les ayant mennde sur Ja montagne d'ou l’on peut 
voire celle de nostre Dame, tous espouvontee ils ont veut et 

recognu que cestait une clartÜ extraordinaire, et une chose sur- 
naturelle, sur quoy tous effroyee ils estoyent restournes à leurs 

posts. Les deux ınesme soldats, l'un desquelles estoit forier ont 
aussi dit et asseures avoir eut entendu dire les soldats l’un 

a l’autre trois ou quatre jour au paravant avoir veut dans les 
obseurit&s de la nuiets une venerable Dame vestue de Blane 
avecque deux porte flambeaux faire le tour des ramparts de la 

ville. Cause pourquoy ils avoyent une horreur tres grande de 
la battre et disoyent l'un l'autre n’avoir jamais veut des choses 

si espouvantables. Ce pourquoy à la requisition du susdit Rnd 
Pere Recteur j’ay le tout escrit de ma main suivant ce qui m’at 
ete narré A la plus gıande gloire de la mere de Dieu consolatrix 

des affligé Patronne de ceste ville et province de Luxembourg 
et le tous sur ma foy de prestriese, Donné dans la dite ville 
ce Tme novembre 1683. 

Henry de Lalean prestre et capelain 

a la Dame Mathelin a Preische 

1683.) 

Wie aus den Aufzeichnungen des P. Pirenne hervorgeht, hatte der 

hochwürdige Herr von Laleau jchon gleidy nach der Aufhebung der 

Blodade, dieſem gleicylautende Mitteilungen zufommen laffen und P. Bi- 

renne begleitet diefelben mit folgenden Bemerkungen beziehungsweije Anwei— 

1) Original im Archiv U. 2. F. zu Yuremburg. 
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Jungen zur genaueren FFeititellung des Gejchehenen: „Won welchen Re: 

giment und von welcher Compagnie waren diefe Soldaten ? An welchem 

Zage, oder Nacht haben jelbe das gejehen, oder gejehen zu haben be: 

hauptet?“ Dieje Fragen ftellte er in Betreff des zur Nachtzeit gejehenen 

Lichtglanzes, der die Kapelle umflofien. Nach der Erklärung des hochwürdigen 

Herren von Laleau war e8 um Mitfajten 1682. Der Lichtglanz war 

nad) den Aufzeichnungen des PB. Pirenne wie der Glanz der Sonne am 

Mittag, nad) der ausdrüdlichen Berheuerung der Soldaten, welchen der 

Kaplan von Laleau vorgehalten, jie hätten ſich täuſchen laſſen durch den 

Schein der rwigen Lampe; welchen Eimwurf der B. Pirenne dann nod) 

weiter entfräftet, in dem er berichtet, daß jfeit dem achten Dezember 

1681 die ewige Lampe nicht mehr in der Kapelle brannte. 

In Betreff der Ericheinung der Frau voller Majeftät und von 

hoher Geſtalt, welche auf den Wällen geliehen wurde, angethan mit 

blendend weißen Kleidern, inmitten zweier Fackeln tragender Jünglinge, 

welche neben Herrn von Laleau auch von dem Nemicher Schöffen Herrn 

Frentz zuerjt berichtet worden war, ftellt P. PBirenne noch die Fragen: 

„An welchen Tagen ſah man diefe Ericheinungen ?" und fügt dann die An— 

weifung hinzu: „Man muß in Nemid) und Diedenhofen diefe Sadıe 

unterjuchen." Eine Beifügung gibt dann als weiteren Gewährsmann einen 

Steinmeg von Bartringen, Namens Jak. Grifo. Dod) dies find Feines: 

wegs die einzigen Gewährsmänner, P. Birenne erwähnt weiter das 

Zeugniß des Herrn Dapelter oder von Apelter, der dasjelbe nach dem 

Zeugniß von in Vianden in Garnijon liegenden Soldaten, gewejenen 

Augenzeugen, gehört ; ebenjo das des Paſtors und Definitors in Ell. Als 

weitere Zeugen werden angeführt, die Nichte des P. Feller aus Hellingen, 

die Kammerfrau der Herrin vom Schomburg. Wie man jieht wurde 

diejelbe Ericheinung, welche öfters geliehen wurde, von allen Seiten 

des Landes berichtet, jo daß eine abfichtlihe Täuſchung eines Einzelnen 

oder Einiger dadurd völlig ausgeichlojien wird. Nach dem Zeugniß des 

Herrn Frentz, Schöffen von Remich, hat auch der jo berüchtigte Feld— 

marchall Melac, der damals ebenfalls vor Luxemburg lag, die Erſchei— 

nung gejehen, als er die Stadt einjt im Begleitung mehrerer umging, 

wobei die Erjcheinung jo nahe an fie herankam, daß man jelbe fait mit 

den Händen greifen founte. Es ift eine Hexe, habe Melec gejagt, und 

ein andermal hinzugefügt, dieje Prophetifiin wird fie noch retten. 

Dann verzeichnet P. Pirenne nod) die Meittheilung verschiedener, 

wie die Soldaten oft erzählt, daß jo oft fie aud) Nachts an die Stadt 

fi) herandrängen wollten oder dies verfuchten, eine unfichtbare Macht 

jie daran gehindert, jo in befonderm nach Herrn Marhant dem Öreffier 

des Provinzialrathes. 
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Des weiteren, ftellt P. Pirenne feit, daß verjchiedene höhere Offiziere, 

auch Erequi und Melac, als jelbe ſich zur Befichtigung der Feſtungs— 

werfe diejen fich genähert, troß ihrer jFernrohre, die Stadt jelbft nicht 

zu jehen vermochten, ein unfichtbarer Schleier ichien die Stadt ihren Augen 

zu entziehen, . 

Auch für diefe beiden Thatjachen ſtützt ſich Pirenne auf die Mit: 

theilung durchaus einwandfreier Zeugen, wie aus feinen Aufzeichnungen 

erhellt, die hier folgen mögen. Dieſe Aufzeichnungen find um jo werth- 

voller, als jelbe nur für feinen Gebrauch beftimmt waren und nicht im 

geringiten an deren Veröffentlichung gedacht worden it, wie man aus 

jeder Zeile erjehen kann, und wo jede Zeile beweift daß dem Verfaſſer 

nur ein Ziel vorjchwebte, der Wahrheit die Ehre zu geben und nur die 

Wahrheit zu ſuchen: 

Notatu digna de obsidione in honorem B. V. Consolatricis. 
anno 1682. ') 

1. Nuneius allatus est a Gallo Vice-tribuno ipso die Virginis 

Annuneiatae, 25 Marti, cum ab anno illo ipso die venissent in 
Mameren et ibidem castra fixissent. 

(Inquirendum quo die mandatum, deserendi hane urbem 
dederit Crequio Rex. Si 19. Martii, dies erat S. Josephi hispa- 

niarum et dominiorum annexorum Patroni, si 20”# festum erat Do- 

lorum B. V. solemne in sacello quod a multis annis singulis 
diebus 40 .... 2.2... .....9% Si 21, eo die celebramus 

festum annuntiationis juxta ritum Trevirensem.) ®) 

Datum fuit mandatum in S. Germani 22. Mertii prout constat 

e litteris ipsius Regis impressis. Ergo die Palmarum. 

2. Narravit mihi R. Duus Delaleau, Sacellanus Dnae Mathelin 

in Preisch se saepius audivisse quod lux magna noctu appareret 
Gallis qui exceubias habebant prope patibulum Arlintigen aut 
patrouilla eirca ceivitatem ; et paratum se esse dixit sub jureju- 

rando testari quod sequitur: Venerunt in Preisch duo milites Galli, 
quorum alter erat fourrier alter ut existimat gregarius (emp- 
turi laridum) dixeruntque ipsi, se eum in exeubiis essent prope 
Arlintigen noetu, propiusque accessissent en mente ut versus sacel- 

lum B. Virginis venirent, vidisse se cum essent prope Capellam 
S. Crueis, sacellum B. Virginis ita elarum et illuminatum, ut 

1) Anno 1682 ift mit anderer Tinte aber von derfelben Hand. 

2) 4 Worte find unleferlich. 

3) Das zwiichen Klammern ift ausgeftriden und durch die beitimmten folgenden 

Angaben erſetzt. 
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si intus ingens focus exstructus esset et timore ac stupore quodam 

eorreptos, se non ausos esse ultra progredi, petieruntque ab ipso 

num illie noetu exceubiac hispaniae constituerentur. Negavit ipse, 
illie exeubias, sed fortasse lucernam coram V. Sacramento_illie 

ardere adjeeit: (quod tamen ipsum etiam non erat, neque enim 
a festo Conceptionis B. V. illie arsit lucerna, lucem autem illam 

viderant diu post illud festum. Responderunt illi aliam longe 

lucem fuisse quam unius lucernae ; elaritatem eam fuisse quae a 

sole ipso meridie esse posset, aut quasi ipsum sacellum arderet. 

Dixerunt et alios saepe similem lucem vidisse et quidem ali- 
quando non tantum comparuisse lucem in ipso sacello, sed eir- 

eum sacellum per modum coronae imo et sacellum totum ita 

lueidum apparuisse «quasi arderet. 

Cujus legionis et cohortis illi milites fuere ? 
(Quo die seu nocte id viderunt aut vidisse se dixerunt ? 

3) Idem Des Delaleau mihi tum quoque narravit quod saepius 

intellexerit passim diei, quod Gallieis exeubiis et Patrouillis ap- 

paruisset saepius noctu quaedam mulier procerae staturae et ma- 

jestate plena in moenibus Luxemburgensibus, in veste omnino 

alba et forma valde visibili et clara stipentibus veluti duobus 

ephaebis eum facibus et circumivisse moenia veniendo a propug- 

naculo S. Jodoci versus propugnaculeum PP. Capueinorum, ac 

tum quasi descendisse ac desiisse videri. Dieit non tantum in 

pagis sed et Theonisvillae id referri. 

Alias apparuit luce splendida ae ceireumfusa, uti narravit 

miles Dr» Frentz scabino Remigensi. Vidit hie miles Gallus illam 

eum esset prope Holrich et narrabat multis cum laerymis. Alias 
stabat immota. Semel cum eircumirent plures cum Melaeq ap- 

paruit ipsis et ad ipsos accessit ita ut videretur pene ipsos 

manu prehendere. Cum id Melaco dieerent respondit sagam esse ; 

alias dixit idem Haeec prophetissa ipsos servabit. 

Item quibus diebus hae comparitiones faetae sint, et quibus 

non. Circa ter, quaerendum horaria quando coeperint. 

Inquirendum in Remich et Thionisvillae. 
‚Jacobus Griso latomus nostrae cellae novae, qui habitavit in 

Bertringen. 

Drs Dapelter narravit P. Joanni Ludling, milites plures 
praesidiarios in Vianden qui hue prope pro excubiis missi fue- 

rant, narrasse sibi, quod viderint in moenibus Dominam quan- 

dam vestibus albis ac majestate decoram, stipatam magna multitu- 
dine. Et hoe referebat veluti prodigium. 

R. Drs Pastor in Ell, Definitor eapituli Merschensis, dixit se 
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habere a quodam e suis parochianis, cui narratum est a Gallo 
milite, qui dicebat se vidisse dominam albam in moenibus cum 

eireumiret cum aliis noctu eivitatem ct ideirco se statuisse fu- 
gam arripere, siurbs obsideretur, certum equidem sibi esse, mag- 
num malum obsidentibus impendere. 

Neptis P. Feller in Ellingen. 

Cameraria Dr®® Schombourg. 

Jacobus Terolensis (?) nostrae cellae latomus qui habitavit 
in Bertringe Pi Calınes. 

4. Die S. Josephi, quando plures turmae gallicae apparue- 

runt versus Arlintigen et explosa sunt tormenta, inter illos Gallos 
fuit vice-tribunus Calvinista eujus Locumtenens illie oceisus est, 
et qui habebat suum domiciliam in Puttingen prope Mersch: is 

coram multis saepius affirmavit, se non potuisse videre urbem 
quae in pleno prospeetu erat cominus et quasi velum habvisse 
prae oculis. Ita narravit Matri Superiori Congregationis M. Ur- 
sulae Counen (ipsa autem mihi 2® aprilis.) Praetor aut Prae- 
toris Filius ex Steinsel, dixitque facile ducentos audivisse ex 
ore ipsius vice tribuni eui id aceidit, cum indignatione nar- 
rantis. 

Narravit quidem Major seu locum tenens Gallus in S. Viti 

tempore mensae coram R. P. Capueino illius loci stationario et 
aliquot Scabinis, se eum D. Mareschallo de Crequi et Melac 
accessisse ad urbem ut illam lustrarent sed plena luce adlıubito 
tubo optico nihil videre potuisse. Ita mihi narravit R. P. Guardia- 
nus Capueinorum 21. Augusti 1682. (Inquiret.)!) 

5. Dixit mihi Dw Marchant Graphaeus Consilii coram D. 
Belva et M. Kleffer, quod ingeniarii missi a Crequio, ut explo- 
rarent noctu partem illam moenium quae est a S. Spiritu usque ad 

proprugnaeullum S, ‚Jodoei venerint versus sacellum S. Quirini; tum 
autem equi alterius progredi noluerunt putaverint autem se a via 

aberrasse et se vicinos praecipitio fuisse, cum nihil esset istorum, 
descenderintque ex equis ac humi sese postraverint exspeetaturi 
dum luna ineiperet oriri viderentque ubi essent : dum autem ita 
postrati expectant viderint in moenibus mulierem in albis vestibus, 

grandem majestate plenam ac dein territos discessisse. Illos id 
narrasse Crequio aliisque multis. 

6. Dietum est passim, Gallos terrore gravissimo semper per- 

eulsos fuisse quotieseumque noetu versus urbem accedebant. 

7. Examinanda res de istis duabus mulieribus, quibus in 

1) Diefer Abfchnitt Narravit quidem major ift mit anderer Zinte aber von 

derfelben Hand gejchrieben und nachträglich eingefügt. 
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somno apparuisse dicitur B. Virgo Consolatrix, cum incendium 
timerent. Altera est hortulana Dee Stassin, altera est ejusdem 
hortulanae ınater. 

8. Ante liberationem cantata ad aram B. V. Consolatrieis 
summa sacra ab omni ordine et singulis vieiniis ut vocant prope 40. 

Deinde post liberationem a feria 2* Paschatis sine ulla in- 
terruptione quotidie usque ad Pentecosten. Incepit Magistratus 
urbis, subsecutae dein vieiniae et privati nonnulli. 

Dominica 4* post Pascha peracta est Solemnitas Patronae, 

A meridie supplieatio per urbem, cui interfuere omnes ordines 

Religiosi, Consilium Regium (quod lautum Communitati pran- 
dium dedit sumpsitque in trielinio nostro.) Magistratus urbis et 
turba maxima ingenti cum pietate. 

9. Maria Madon, devota mihi narravit 2, aprilis coram M. 

Kleffer se, voto eoncepto de tibia argentea, liberatum fuisse pridie 

gravissimo dolore tibiae post imploratam opem B. V. Consolatrieis, 
cujus imaginem coram se habebat, summa fiducia ex eo quod 
urbem sie liberasset. Pleuritis autem, quanquam vehemens, qua tum 
quoque laberabat, nihil ipsi prae illo dolore videbatur. Integro 
deinde anno nihil doloris persensit, sed demum sub medium apri- 
lem anni 1683 coepit iterum eundem dolorem pati. 

15* Maji narravit mihi Pater Ludling quod uxor du quartier 

Maitre du Capitaine Gringoire avoit un enfant extremement incom- 

mode des jambes ou étoient cruös des enflures en forme de pe- 
IE DI a re are Ernie 

» . „et qu’ayant fait accord avee un operateur qui était mainte- 

nant iei qui ne voulait pas l’entreprendre sans qu’on luy donna 

tout l’argent par avance elle prit confiance en Nostre Dame 

de Consolation luy voua une neuvaine, laquelle elle fait main- 
tenant: que l’enfant qui ne scavoit pas du tout marcher a raison 
du mal, est desja venue une fois en nostre &glise. Il faut deman- 

der apres la neuvaine. 
Idem Pater Ludling mihi etiam tune narravit, quod femina 

ex Altwisse prope Mondorf sibi confessa sit dixeritque se pere- 
grinabundam huc venisse ex voto quia eum prolem enixa esset, 

quae spatio quadrantis nullum vitae signum «edit; tandem voto 

eoncepto ad B. V. Luxemburgensem ut filium baptismo ablui pos- 

set, signa vitae infans dedit et nune valet bene incolumis. 

Me absente in itinere Leodiensi venit quidam Pastor aut sa- 
cellanus ex Aufflance qui dixit, feminam e suo pago per multos 

menses surdastram auditum recepisse ope B. V. Consolatrieis au- ® 

ribus oleo ejusdem inunctis ni fallor. Se testimonium ejus rei 
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missurum manu sua aliorumque sacerdotum subseriptum. Venere 
et postmodum alii hue peregrinabundi qui idem testati sunt de illa 

muliere. Inquirendum per D. Franeisei pastorem in Sapoigne 
qui proximus est pago Aufflance. ') 

s 15. Die Aufhebung der Belagerung. 

Während dieje Erjcheinungen nnd Zeichen die franzöftiche Armee 

in Spannung hielten, war in der Stadt die Noth aufs hödjite geitiegen 

und thatjächlich jtand Ludwig XIV. vor der Erfüllung jeiner Wünjche. 

Zufolge eines eingehenden Berichtes des Gouverneurs der Provinz, des 

Fürſten von Chimay, war die Yage ganz unhaltbar. Die Belagung zählte 
faum 1600 Mann an Offizieren und Soldaten, die Verjorgung der 

Feſtung mit Kriegsmaterial und Munition ließ viel zu wiünjchen übrig 

und vor allem gingen die Zebensinittel zur Neige ?) und dies allein mußte 

ja Ichon in Bälde die Uebergabe erzwingen. Zum Ueberfluffe trat nun 

auch der König von England, Karl IL., für Frankreichs Anjprüche ein. 

Es wurde ichon oben hervorgehoben, wie FFranfreich bei der Dop- 

peljüngigfeit feiner Politif einerjeit3 gegenüber dem holländischen Ge— 

jandten am 10. Februar 1682 alle und jede Abjicht auf Luxemburg 

ableugnete, während es einige Tage vorher am 4. Februar die guten 

Dienste des engliichen Königs in Anſpruch genommen auf daß er bei 

Spanien dahin wirfe, daft diejes Xuremburg, Stadt und Yand, an Frank: 

reich abtrete, wohingegen Frankreich auf alle und jede weiteren Ansprüche 

gegenüber Spanien verzichten wollte. 3) In der Folge übertrug dann 

Yudmwig XIV. dem König von England das Schiedsgericht 

über feine Anſprüche — und Karl I. erflärte fie für geredt. *ı 
Die reife Frucht mußte alsbald dem König in den Schooß fallen, er 

brauchte nur noch kurze Zeit abzuwarten, da gab Yudiwig am 22. März 

1682 feinem vor Yuremburg commandierenden Befehlshaber, dem Mar: 

ichall Erequi den Befehl, die Blodade von Luremburg aufzuheben hier 

dieſe Depeiche : 

Despeche du Roy envoyez a Monsieur Le Maresehal Crequi 

le 22 de Mars 1682 par un courier expres. 

Mon cousin jay est“ informe par le Marqnis de Seppe- 

1 Das Triginal ift im Archiv U. 2. FF. zu Yuremburg. Diefe Aufzeichnungen 

find To gemacht daß zwiſchen den einzelnen Theilen Raum gelaffen ift, um Ergänzungen 

eintragen zu fönnen, wie denn, wie Schon bemerkt ſolche Ergänzungen auch wirklich 

eingetragen worden find. 

2) Leettre da prince de Chimay, gouvernenr du duche de Luseinbonrg 

et eomte de Chiny, du 12 avril 1682. Bulletins de la commission rovale 

d’histoire, 3° serie, t. 10 p. 361. Bruxelles 1869. 

3) Zergleiche oben S. 469. 

4) Weiß Weltgefchichte. 3. Auflage, B. 10, S. 597. 
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ville de l’arrivee a Vienne d’un Courier depesche par l'Envoyé de 
l/’Empereur a Constantinople, pour luy apprendre qu'il ne trou- 

vait aueune disposition aupres «des Ministre du Grand Seigneur 
au renouvellement de la Treve, qu’il sollieite depuis long temps. 
Cette nouvelle m’a este confirmee }) qui est arrive ce matin charge 

de lettres du Sieur Guillerages mon Ambassadeur a Constantinople, 

par lesquelles il m’assure, que toutes les forces de !’empire ottoman 
sont en marche vers le Danube, et que le Grand Seigneur a leur 

teste doit attaquer au Printemps prochain la Hongrie et comme 
je ne voudrois pas que ceux qui se doivent opposer a l’inva- 
sion du Ture, püssent me reprocher, que les mouvemens qui 
se font dans les Pays Bas, pour faire valoir le juste droit que 

jy ay, les missent hors d’estat de pouvoir veiller avee succes 

ä la defenee de la Chrestiente. J’ay resolu pour terminer tout 

d’un eoup les affaires des Pays-Bas, de remettre à l’arbitrage 

du Roy d’Angleterre l’equivalent qui me doit estre donn« pour 

la renontiation des legitimes pretentions port‘ces par la demande 
faite par mon Procureur au Conferences de Courtray Le 4 d’Aoust 

dernier ce qui faisant cesser les raisons qui m’avoient oblige 

de vous ordonner d’empescher qu’il n’entrast aucunes Troupes, 

vivres ny Munition de guerre en la ville de Luxembourg : Je 

vous fais cette lettre pour vous faire seavoir que mon Intention 

est qu’aussi tost apres que vous l’aurez receue, vous envoyez un 
Öffieier ver celuy qui commande dans la ville de lL,uxembourg, 

pour l’avertir de la resolution que j’ay prise de remettre a la 

deeision du Roy d’Angleterre tous les differens que jay avec le 

Roy Catholique, de l'ordre que vous avez de moy de retirer 
mes Troupes des lieux, que le Sieur de Bissy a reconnu estre 
de la Prevoste de Luxembourg, lorsque l'ésté dernier il a pris 

possession de la Comté de Chiny et de ses dependances, et de 

@ celui que je Desire que vous donniez au sieur Marquis de Lam- 

bert, de laisser entrer dans Luxembourg sans diffieult& toutes 

sortes de vivres et de Munitions de guerre, qui sortiront des 

autres Terres de la Domination du Roy d’Espagne pour estre 

eonduits A Luxembourg, et en payant les droits de nos traites 

foraines, ceux que les habitans de Luxembourg et les villages de 

la Prevest@ qui en dependent, voudront acheter dans les Terres 

de mon obeissance, ou faire passer par icelles, venant des pays 

etrangers le tout eonformement a ce qui est porté par lartiele 

seize du Trait€ de Nimmegue. Vous chargerez celuy que vous 

envoyerez vers le dit Gouverneur de Luxembourg, d’ajouter que 

1) I faut &videmment supleer: par le courier, 
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lorsque le Gouverneur du Pays-Bas voudra changer la Garnison 
de Luxembourg, le dit Sieur de Lambert aura ordre de convenir 

de logement que les dittes troupes feront sur les terres de mon 

obeissance allant et venant de Limbourg A Luxembourg et de 

Luxembourg a Limbourg et de leur faire fournir en payant les 
vivres et fourages necessaires pour leur subsistence : apres quoy 

je desire qu’en effet vous faciez marcher les troupes que vous 

commandez en leur donnant vos ordres pour s’acheminer aux 
lieux mentionndes dans le conterol ey, joint, et qu’apres leur 

entiere separation vous partiez du pays ou vous estes pour nous 

en revenir pres de moy: et la presente n’estant pour autre fin, 

je prie Dieu qu’il vouz ait, mon Cousin, en sa Sainte et Digne 
garde. &erit & Saint (Fermain en Laye le 22 Mars 1682. 

signe Louys plus bas Le Tellier.!) 

In Uebereinftimmung mit den in diefer Depeiche entwidelten Grün— 

den, erklärte Yudwig XIV. dem Gejandten Spaniens und dem des 

Kaijers, als allerchritlichiter König wolle er die Chriftenheit, die jet 

vom Türken bedroht ſei, nicht jpalten und den König von Spanien 

nicht hinderen, dem Kaiſer zu Hilfe zu kommen. ®) Ludwigs Schmeichler 

aber und Anbeter priefen diejes Nachgeben als eine Großthat, die noch 

in den Augen der Nachwelt glänzen werde. ?) Durch den Drud wurde 

auch der Wortlant der Depejche Ludwigs AIV. vom 22. Mär; 1682 

allenthalben verbreitet. #) 

Es war am 25. März, als ein franzöfifcher PBarlamentär in Lu: 

remburg erfchien und die Aufhebung der Blodade anzeigte. Blandyart, 

nachdem er das vorftehende kurz berichtet, jagt: „Man hat hervorgeho- 

„ben, daß dieſer Rückzug oder Aufhebung der Blocdade in der Charwoche 

„geichehen, nad) einer achtmonatlichen Einſchließung. Man hat diefe 

„Befreiung der FFürbitte Unferer Lieben Frau, deren Bild man in der 

„Jeſuitenkirche verehrte, zugeichrieben.” ®) 

Faſt mit denjelben Worten bezeugen die Relations du Monastere 

du St-Esprit, wie alle Yurremburger dieje unerwartete Hülfe in größter 

Noth der FFürbitte der Tröfterin der Betrübten zuichrieben. Der betreffende 

1) Abfchriit im Archiv U. 0. F. 
2) Eben daſelbſt. 

3) Eben dafelbft nach Rousset, Louvois, III, p. 223—224. Art. de verifier 

les dates III, p. 132—147. 

4) Nach den Notatu diena de Obsidione a® 1682 des P. Pirenne. 

5) „On a remarqus que cette retraite ou levee du blocus de Luxembourg 

„se At dans la semaine sainte apres huit meis de blocus. On est attribud 

„eutte delivrance A lintereession de Notre-Dame dont Ia statue estoit hono- 

„re en l’eglise des P. Jösuites.“ Chronique de Seb. Fr. Blanchart, f. 94, 

Publieations de la Seet. hist. T. 26, p. 152. 



Abjchnitt bildet die legte Aufzeichnung des eriten Theiles der Relations 

und ift alfo noch unter dem Eindrud der Aufhebung der Blodade ge: 

ichrieben. Diejer Abichnitt lautet: 

Pendant cette annde (1681) les frangais se sont venn emparer 
de la Conte de Chiny, ont soubmis tout le Duche de Luxembourg 

à leur domaine et rwind entierement toute la Prevoste de Luxem- 

bourg, ayant mesme tenu nostre ville Capitule serrde et bloquee 

l’espace de huict mois, ce qui at caussé bien des miseres, mais 

comme l’affaire semblait estre au plus derespere ils ont lev& le 

bloeus pendant la semaine sainte avee grande joye de touts les 

habitans et de nous autres tr&s partieuliörement. On attribue cette 

grace à l’intercession de la Vierge Marie Consolatrice des Affligez, 
image de laquelle estoit incessament honor&e dans l’&glise des 
Peres Jesuites.') 

Wie Obrigkeit und Volk um die Zröfterin der Betrübten fich ge: 

Ichart, iu inftändigem Bitten um Hülfe in der Noth, fo thaten jelbe 

auch jet, nachdem ihnen Hülfe geworden. Am Eharmittwocd) war die 

Belagerung aufgehoben worden, und am erjten freien Tage, am Oſter— 

montag wurde auf Anordnung des Luremburger Stadtmagijtrates ein 

feierlicher Danfgottesdienft in der Jeſuitenkirche am Botivaltar der 

Zröfterin der Betrübten abgehalten und bis zu den nächiten Pfingjten 

wurde täglich vor dem Gmadenbild ein Hocamt gehalten, zum Dante 

für die Befreiung von Feindesnoth. ?) 

Beionders feierlich gejtaltete jich das FFeit der Tröfterin der Be- 

trübten am 4. Sonntag nad Oſtern, und die Prozefjion am Nachntit- 
tag diejes Tages, welche fi) zu einem Triumphzug der Tröfterin der 

Betrübten gejtaltete, da alle Würden und Stände fi) daran betheiligten 
und auch nicht einer zurücbleiben wollte. Das was der Dank der Stadt 

Zuremburg an die Zröfterin der Betrübten. ®) 

$ 16. Die Lage des Luremburger Landes nad der Aufhebung 
der Blodade. 

Der Befehl Ludwigs XIV. an Crequi hatte Legteren angewiejen, 
die Blodade der Feſtung Luxemburg aufzuheben und die franzöfiichen 

Zruppen ans allen jenen Ortjchaften zurüczuziehen, welche der Herr 

von Biffy, als zur PBropftei Yuremburg gehöreud anerkannt habe; auch 

jolite der freie Verkehr der Stadt mit der übrigen Welt in feiner Weife 

gehindert werden. Nach wie vor jedoch beanjpruchte Ludwig XIV. alles 

1) Relations du monastere du St-Esprit. Handjchrift im Luxemburger Regie: 

rungsardiv, 1. Band, ©. 633. 

2) Siehe die Notatu digna von P. Pirenne. 

3) Ebendafelbft und die Aufzeichnungen und Anordnungen in Betreff der Mutter: 

gottes-Oftave im Jahre 1682 im Arhiv U. 2. F. 
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und jedes, was Graf von Biſſy bis dahin als franzöfischen Bejig erklärt 

hatte, und der Markgraf von Lambert, den der franzöfiiche König zum 

Gouverneur der Provinz Luxemburg, mit Ausnahme der Propſtei Lu— 

remburg natürlich, bejtellt, verwaltete diefelbe im Namen des Königs von 

Frankreich. Aber, wie wir jchon gejehen, auch die Propſtei Luxemburg 

hatte Graf von Biſſy jo bejchnitten, daß eigentlich nur einige Dörfer im 

Merjcherthal den Spaniern geblieben waren. Wie es aber in diefen Ortichaf: 

ten umd in der mäheren Umgebung Luxemburgs ausjah, davon jagt der 

Luxemburger Gouverneur der Fürſt von Chimay, in jeinem Schon angezoge- 

nen Berichte vom 12. Aprit 1682, alſo drei Wochen nach der Aufhebung 

der Blodade: „In Betreff der von diejer Feltung abhangenden Ort: 

„haften, nämlich jener weldye die Franzojen uns haben laſſen wollen, 

„it es jehr zweifelhaft ob deren Einwohner zurüdfehren wer: 

„den, da jie für diejes Jahr nichts geſäet haben.“ ') Der 

Fürſt von Ehimay bejtätigt aljo hier jene ſchrecklichen Verwüſtungen 

von denen vorher, nad) andern Urkunden, die Rede war. Die Ein 

wohner diejer Dörfer irrten als Bagabunden im übrigen 

Rande umher, nahdem ihnen buchjtäblicdh alles genommen 

worden war. Dann fährt der Fürft fort: „Auf diefe Ortichaften ift gar 

„nicht mehr zu zählen, auch nicht auf jene Kleinen Hülfleiſtungen, weiche 

„man von ihmen erwarten jollte, jo beionders mit ihrem Geipann, das doc) jo 

„bequem wäre um das nothwendige Getreide herbeizuführen, wenn man 

„das Geld dazır hätte." ?) Dieje armen Leute hatten alſo alles verloren 

und drei Wochen nad dem die franzöfiichen Truppen dieje Ortſchaften 

verlajfen, war noch niemand von ihnen im ihre alten Site zurüdgefehrt. 

Angefichts diejer Verwüftungen der Umgegend der Stadt begreift man 

um jo bejjer die Angit, welche alle Einwohner der Stadt ergriffen, und 

auch die Freude welche fie erfüllte, als diejes ſchreckliche Schiejal der Um: 

gegend, durch die Aufhebung der Belagerung, von ihnen abgewendet 

worden war. 

Die Lage des Luxemburger Landes nad) Aufhebung der Blodade 

am 25. März 1682 läßt fi alfo furz dahin beftimmen. Das ganze 

Land Yuremburg und die Grafſchaft Ehiny ftand unter fran— 

zöfiiher Verwaltung mit dem Markgrafen von Lambert als 

1) Bulletins de Ia Commission royale d’histoire, 3e serie, T. 10 p. 361 et 

suivantes: „Au regard des villages döpendans de cette place, A seavoir ceux 

„que les Frangais nous ont bien voulu laisser, comme les habitants n'ont 

„rien semö dans la saison, il est a douter s’ils reviendront.* 

2) Ebendajelbit: „I n'y a point du tout de fonds A faire si tost sur les 

„petits secours que l’on en ponrroit esperer, et prineipalement de leurs 
charriots, qui viendraient fort A propos, pour commeneer a chercher du grain, 

si l’on avait de largent.“ 
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Gouverneur, nur die Stadt und einige Dörfer der Propſtei 

Luremburg ftanden noch unter jpaniicher Herrſchaft. (Dieje 

Dörfer aber waren wüft und leer, von ihren Einwohnern ganz verlaffen.) 

So verblieb alles bis zum September des folgenden Jahres 1683. 

Meder daß die Franzofen die von ihnen als zur Propſtei Luxemburg 

gehörigen Ortichaften weiter betraten noch beläftigten, noch daß fie den 

freien Verkehr mit der Stadt Yuremburg, wenigitens nicht Öffentlich, 

hinderten, denn unter der Dand thaten die Franzofen alles was in 

ihren Kräften jtand um die Werforgung der Stodt Luxemburg mit Le— 

bensmitteln zu hintertreiben. 

Aus allem diefem erhellt, daß die Yage Yuremburgs auch nad) der 

Anfhebung der Blodade eine recht prefäre geblieben, deun die Stadt war 

ringsum von franzdfischem Gebiete umſchloſſen: Desperingen, Straſſen 

und Bartringen galten je als Dependenzien der Grafichaft Ehiny, und 

jo fonnten die paar Dörfer des Meerjcherthales unmöglich für den Un: 

terhalt der Stadt auffommen, auch wenn Frankreich jelbe nicht vorher 

in eine Wüſtenei verwandelt hätte. Nach der Entwicelung, welche die 

Dinge genommen, konnte Yuremburg fich nicht halten, die Stadt mußte 

früh oder jpät Ludwig XIV. als reife Frucht in den Schooß fallen. 

Es war aljo gänzlich unbegründet, wenn nad) Aufhebung der Blodade 

der Stadt Luxemburg, die Schmeichler Ludwigs XIV. dieſes Nachgeben 

als eine Großthat priefen, die noch in den Augen der Nachwelt glänzen 

werde. !) Denn wenn anch Yudwig für den Augenblick äußerlich jeine 

Abfichten auf Luremburg fallen gelaffen, jo verjäumte er doch feinen 

Augenblick, alles jo einzurichten, den Fall der Feſtung joviel wie mög— 

lich zu bejchleunigen. 

Die erften Maßnahmen Ludwigs XIV., die fpätere Einnahme 

Luxemburgs vorzubereiten, beftand darin, ſich den Beſitz des bejetten 

Theiles des Luxemburger Landes zu fichern durch Anlegung neuer 

Feſtungen. So wurde vor allem Arlon, deſſen Befeftigungen früher 

gejchleift worden waren, von neuem befeitigt und zwar, wie Blanchart 

in jeiner Chronif meldet, im Monate März 1682, alſo zur ſelben Zeit 

wo Ludwig vorläufig auf Luremburg verzichtete. ?) Dasijelbe meldet 

1) Wei, Weltgefchichte, 3. Aufl. Band 10, S. 527. 

2) Chronique de Seb. Frang. Blanchart, f. 94. Publieations de la Seet. 

hist. T. 46 p. 151. „En cette annee (1682) les trouppes francaises se trou- 

„vant saisies de toutes les villes, bourgs, chasteaux et villages de tout le 

„pays de Luxembourg et eomte de Chiny (exeepte la dite ville de Luxem- 

„bourg et quelques villages dependants de sa prövötee) par ol cette eapitale 
„se trouvoit eomme bloquöe, auxquels lieux et places ainsy oceupes en vertu 

„du dit arrest de la Chambre de Metz qu'ils faisoient tout passer pour comte 

„de Chiny tombee en eommise faute de relief par Sa M. Catholique, ils y 

„iev&rent partout les domaines et autres droits et revenus du souverain, y 



unter dem 23. Juni 1682 ein Brief des Provinzialrathes: „Man ar- 

„beitet noch fortwährend und mit aller Kraft an der Umſchließung der 

„Stadt Arlon, jowie an der Eitadelle, auf der Höhe der Kapuziner 

„Sie befeftigen die Stadt Marche und errichten ein Fort auf der Höhe 

„hinter dem Schloße des genannten Marche". ') Daß dabei die alten 

befejtigten Schlöſſer, Fleden und Städte nicht vernadjläffigt wurden, ift 

jelbjtverftändlich, jelbe waren, wie jchon früher nachgewiejen worden, 

mit jtarfen Wbtheilungen, als ftändigen Bejagungen belegt. Blandyart 

nennt namentlich die Schlöffer Desperingen, Merſch, Bartringen, Hollen- 

fels, Schönfels, Berburg jowie Grevenmacher,?) welche, wie ein Kreis klei— 

ner Feſtungen, Luxemburg umgaben, welche einen eifernen Ring bildeten, der 

fi, jeden Augenbli wieder jchließen fonnte. Ende Juni 1682 lagen ſogar 

in Hesperingen, ſowie in deffen näherer Umgegend, laut einem Berichte 

des Provinzialrathes, 1400 Mann Heiterei.?) Diefe ftarfe Belegung und 

Befeftigung des Luremburger Landes war wohl geeignet, bei den Lu— 

remburgern alle und jede Hoffnung zu zerftören, je wieder ımter Spa— 

nien’s Scepter zu fommen. Geben auch die Aeufernugen des Provin— 

zialrathes diefer Hoffnung immer wieder Musdrud, *) jo hatten doch alle 

Einwohner des platten Yandes, alle Hoffnung aufgegeben, hatten doc 

jo zu jagen alle Zehensträger Zudwig XIV. formell gehaldigt. Ein Er- 

laß des franzöfifchen Gouverneurs, des Markgrafen von Lambert, vom 

22. Oftober 1682 5) jollte alle daran erinnern, daß fie ſich fernerhin 

als Franzojen zu betrachten hätten, indem er durch dieje Berordnung 

„vivans comme & diseretion et y fortifiant les places et entre autres la ville 

„d’Arlon demantelde, situse A 4 lieux de Luxembourg, au mois de mars 

„1682.“ 

1) Publieations de la Seet. hist. T. 34 p. 290. „On travaille touiours ä 
„force A renfermer la ville d’Arlon et A la eitadelle aur la hauteur des Un- 

„pueins. .. . Ils fortifient la ville de Marche et font un fort sur la hauteur 

„derriere le chasteau du dit Marche.“ 

2) Chronique de Seb. Frang. Blanchart f. 98. Publications de la Seet. 

hist. T. 46, p. 152—153. Die betreffende Stelle ift weiter umten abgedrudt, S. 557. 

3) Lettre du Conseil provincial au conseiller de la Neuveforge du 23 

juin 1682; im Auszug abgedrudt: Publications de la Sect. hist. T. 34 p. 289. 

„Nous avons ereu de vous donner pars qu’il y a 1400 chevaux des Frangais 

„eampez aux environs de Hesperange, soubs le commandeınent du marquis 
„de Lambert.“ 

4) 3. 8. in chen demfelben Briefe vom 23. Juni 1682: Publications de la 

Sect. hist, T. 34 p. 2%. „Il serait expedient pour ceste ville de ne les lais- 

„ser nieher si prôès (ec. a. d. a Arlon) et le peuple est presque au desespoir 

„de ce qu'on leur donne le loisir de se fortifier et qu’on laisse si longtemps, 

„sans les —— I sorait a souhaitor que l'on Bee a r&so- 

5) Diefe ren if datirt Arlon le 22 — 1682. Bergl. die Regeſten 

des Herrn Würth-Paquet. 



56a) 
erftärte, daß das Gejeß, welches jedem Frauzoſen unterjagte, bei einem 

freinden Fürften Dienst zu nehmen, auch für Luxemburg gelten jolte, 

denigemäß forderte er alle Luxemburger auf, imerhalb vierzehn Tagen 

den Dienit eines fremden Fürjten, gemeint ift natürlich vor allem der 

Ipanifche König, zu verlaffen bei Strafe der Einziehung aller Güter. 
ie ernit der Gonverneur diejen Erlaß aber nahm, das zeigt ein Brief 

desjelben an den Meier von Merih, und ähnliche werden wohl an 

alle anderen Gemeindevofteher gejandt worden fein. In diejem Briefe 

befiehlt er denjelben ihm ein Verzeichniß der Güter jener franzöfiichen 

Unterthanen jeiner Bropftei einzufenden, die jeiner Verordnung vom 22, 

Dftober legthin nicht nachgefommen wären, noch mehr, er jolle die Eltern 

jener Sünglinge warnen, daß er ihre Güter einziehen lajjen würde, 

wenn jelbe ihre Kinder nicht zwingen würden nad Hauſe zu fommen, 

in andern Worten, wenn fie ihre Söhne, welche in der ſpaniſchen Armee 

jtanden, nidyt zurüdrufen würden. U) 

St es nad) allem diefem noch nothwendig, im bejondern hervorzu- 

heben, daß der König von Frankreich, alle dem Herzog von Luremburg 

zuftändigen Gefälle, Nenten und Steuern, für ſich erheben Ließ, wie 

jolches zum Ueberfluß Blanchart ausdrüdlich meldet. *) 

Wie aus dem eben ausgeführten erfichtlich, wußte Frankreich ganz 

genau was es wollte, und diejes zu erreichen, wurde alles in Bewegung 

geſetzt. Ein ganz anderes Bild zeigt ſich unſern Auge, wenn wir ung 

der Dauptjtadt zuwenden. Was that dort die Regierung, was that die 

Regierung in Brüffel, um den Fall der Stadt zu verhindern oder we: 

nigjtens hintenanzuhalten. Die Antwort muß leider recht beichämend 

lauten. Sowohl in Luremburg wie in Brüffel geihah rein gar 

nicht zur Siherung der Hauptſtadt in der erjten Zeit mach der 

Belagerung. Unter dem 12. April 1682, alſo faft volle drei Wochen 

nach Aufhebung der Blockade, mendet fi) der Gouverneur der Provinz, 

der Fürft von Chimay, an den Generalftatthalter der Niederlanden, den 

Markgrafen von Grana in einem längeren Berichte, in weldyem er die 

Lage der Hauptjtadt näher auseinanderjegte. Aus diejem Bericht erhellt 

die schier unglaubliche Thatſache, daß die ſpaniſche Regierung jeit ver: 

1) Lettre da Marquis de Lambert au ımayeur de Mersch du 11 novembre 

1682. Publications de la Seet. hist. T. 34, p. 290: „Vous avertirös aussi les 

„PpÜres et möres que je feray eonfisquer leurs biens, s'ils ne font revenir leurs 

„enfants. Soyds exact A exdeuter ce que je vous mande, ä faute de quoy je 

„m’en prendray & vous. Donnés eommunication de tout ce que dessus aux 

„Seigneurs d’Ansembourg, Hollenfeltz et Bertrange, envoyant iei un certificat 

„de vos diligences à leur &gard.“ 
2) Chronique de Seb. Frang. Blanchart, f. 94. Publications de la Seet. 

hist. T. 46, p. 151. „Ils (les frangais) y leverent partous les domaines et 

autres droits et revenus du souverain.“ Vergl. aud) f. 98 derjelben Chronit. 



es x 
ſchiedenen Fahren ſich nicht im geringften um die Verjorgung der Stadt 

und der Soldaten mit Lebensmitteln gekümmert, fondern, daß die Sol- 

daten, jtatt des ihnen zu liefernden Brodes mit Geld abgefunden worden 
waren. Umſonſt war Chimay Jahre lang, ob diefer nufinnigen Hand: 

lungsweife, in Brüffel vorftellig geworden, umjonft hatte er dorthin be: 

richtet, daß, und zwar fchon vor der Blodade, Soldaten die Läden mit 
." 

Nahrungsmitteln geplündert, weil fie für ihr Geld Keine Nahrung er: 

halten konnten, wie eine nachträgliche Unterfuchung fejtitellte ; denn in 

alien Bäderläden waren nur 45 fünfpfündige Brode vorgefunden 

worden. Und nun drei Wochen nach Aufhebung der Belagerung muß 

der Gouverneur in feinem Berichte erflären, daß noch nicht das aller: 

geringfte zur Sichernng der Stadt geichehen jei, ja der lange Bericht 

desjelben bezwedt einzig und allein die Aufhebung jener unfinnigen 

Maßregel zu verlangen und zu fordern, daß die Negierung die Natu— 

ralverpflegung der Soldaten wieder einführen jolle. !) Necht bezeichnend 

1) Lettre du prince de Chimay, gouverneur du Duche de Luxembourg 

et comt& de Chiny au marquis de Grana. Bulletins de la Commission royale 
d’histoire, 3e s6rie t. 10, p. 361 et suivanter. „Secondement, touchant les 

„vivres et fourages . . . . je me trouve oblig& de faire remarquer A Votre 

„Excellence que, monsieur le prince de Parıne ayant trouvé A propos de 

„faire livrer partout aux gens de guerre le pain de munition en argent, ä 
„raison de six liards pour chaque pain, A commencer du premier du mars 

„ensuivant, et m'en ayant donné advis je luy representay qu'a l’egard (de 
„cette garnison, il estoit d’une tr&s mechante consequence de n'y pas laisser 

„un entrepreneur qui soit oblig6 A le livrer en nature, tant parce que les bou- 

„langers de cette ville estoient en si petit nombre et si pauvres qu'il leur 

„seroit impossible de fournir le pain n&cossaire aux militaires, encore moins 

„de pouvoir faire des provisions suffisantes de grain A cet effet, d’autant que 

„ee pays-cy, par sa distance des autres Estats du Roy, estant prive des 

„seeours qu’ils se pouvaient donner entre eux par le commerce des rivieres 
„et de la mer, et dans l'impossibilit6 de plus de les pouvoir tirer de soy- 

„mesme, l’on devait les emprunter eomme de tout temps des Estats voisins 

„etrangers et prineipalement de la Lorraine, mais avec grande difheulte, 
„taute de riviere, que parce que ces moyens nous allaient estre infaillible- 

„ment interdits par !’invasion que les Frangais devraient bientost faire dans 

„la province et qu'ainey nous tomberions dans l’inconvenient de nous voir 
„reduits à consommer d’abord notre petite reserve, et puis à en manquer 

„tout d'un coup sans aucune ressouree, que de plus, A cause de la cherte 

„Audit grain, les six liards ne pouyaient pas suflire pour un pain de la qua- 

„lite qu’il avait ordinairement est& livr& par les commis du provedor general. 

„Sur quoy monsieur le Prince de Parme regla seulement ledit pain ä& sept 

„liards, sans ndantmoins juger le surplus digne d’aucune reflexion. Ce 

„qui fut cause que, sur mon eredit, je fis livrer, dix jours durant, le pain 

„en nature comme au paravant, pendant lesquels je luy repräsentay de nou- 

„veau, mais inulilement, les meschantes suites qui en pourraient naistre, 

„comme en effet il manqua d’arriver, le Iime du mesme mois, par la licence 

„que quelques soldats attroup6s prirent de voler quelques marchandises de Ä 551 977 
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für die damaligen ſpaniſchen Zuſtände in Luxemburg iſt der Schluß 

jenes Berichtes, wo der Gonverneur die Schwierigkeiten erläutert, welchen, 

wegen der Verwüſtung der Propſtei Luxemburg durch die Franzoſen, er 

begegnen werde um die nothwendigen Brodfrüchte herbeizuſchaffen, wenn 

er das Geld dazu hätte. !) Fügen wir noch hinzu daß nach demſel— 

ben Berichte die Bejagung an Offizieren und Soldaten nicht mehr denn 
1600 Dann zählte, wo doc nad den Angaben des Gouverneurs jechs- 

taufend oder zum allerwenigitens fünftaufend zur VBertheidigung der Fe: 

ftung benöthigt wurden. ?) Es waren eben jpanijche Zujtände. 

Während aljo von Seiten der jpanischen Regierung rein gar nichts 

geichah, um im Frühlommer 1682 die Verjorgung der Stadt Luxem— 

burg mit Lebensmitteln ficher zu stellen, ſuchte Frankreich dieſe Verjor- 

gung jo viel zu erjchweren wie nur möglich, jo verbot man 1682 zur 

Beit der Heuernte, in allen von Frankreich beanfpruchten und bejegten 

Theilen des Landes Heu nach Luxemburg zu bringen. ®) 

So blieb es nun während des Jahres 1682 und Anfang von 

„bouche dans la ville, voyant qu'ils ne pouvaient trouver du pain pour l’ar- 

„gent qui leur avoit este distribu& A ce sujets estant vray que, par la visite 

„que je fis faire le mesme jour au major de la place, accompagn& d’un eschevin, 

„dans toutes les boutiques der boulangers, il ne se trouva en tout que qua- 

„rante-eing pains, de eineq livres chascun. Jen donnay part encore d Mon- 

„sieur le prince de Parme mais sans success . 2. ..... Je ne me serois 

„pas tant estendu sur ce chapitre, si ce n’estoit afın de faire eonnoistre A 

„Votre Excellence l’importancee qu'il y a, pour la eonservation de cette place 
„de traiter avec un entrepreneur qui s’oblige, au prix dont on conviendra 

„avecq luy, et aux eonditions ordinaires, de livrer en nature le pain de 

„garnison pendant que d’ailleurs on fera toute diligenee pour repourvoir les 
„magasins du Roy de six mille maldres pour le moins et sans aucune perte 

„de temps: auquel effet il conviendrait de reınettre une somme considerable 
„d’argent au receveur general Baillet, qui n'en a point de tout. C'est de 
„quoy je supplie trè s humblement vostre Excellence * 

1) Bergl. die Anmerfung 2, S. 50 fowie die Schlußworte der vorigen Anmer- 
fung. 

2) Lettre du Prince de Chimay „u Marquis de Grana du 12 avril 1682, 
Bulletins de la Commission royale d’histoire, 3° serie, T. 10 p. 361 et suivantes: 

„Je ne fais pas compte y compris ofliciers et soldats, de plus de seize cents 

„effectifs, au lieu que, dans les reprösentations que j'ay faites A monsieur le 
„duc de Villa Hermosa et A monsieur le prince de Parıne, j'en ay demande 

„six ou pour le moins eineq mille.* 

3) Lettre du Conseil provineiai au eonseiller de la Neuveforge du 23 juin 

1682. Publieations de la Seet. hist. T. 34 p. 259: „Ils ont fait defense dans 
„tous les lieux de ceste province, oü il y a riviere ou ruisseau de ne cou- 

„per ni pasturer les prairies A peine d’estre bruslös et de n’amener en ceste 
„ville aucuns foings et fourage, saulf que la dite defense n’at encore est& 

„faite jusques à present dans les villages du pr&vost qui nous restent seuls 

„pour le duch& de Luxembourg.“ 



1683, in welchem Jahre am 31. Deai die türkischen Heerichaaren gegen 

Wien aufbrahen und Wien vom 14. Yuli bis zum 12. September 

umfchloffen und belagerten. 

Wegen des geplanten Angriffes der Türken auf Wien hatte Lud— 

wig XIV. März 1682 die Einjchliefung der Stadt Yuremburg aufge: 

hoben, damit Spanien nicht verhindert würde, dem Kaiſer gegen den 

Erbfeind der Chrijtenheit beizuftehen. Jetzt wo der Türke vor Wien 

ſtand, ſammelte Ludwig XIV. ein Deer an der Saar. ') 

Als dann Ende Auguft Wien den Kampf der Verzweiflung fämpfte 

und zu erliegen jchten, mußte am 31. Anguſt der franzöſiſche Geſandte, 

Baron Asfeld, dem Statthalter der ſpaniſchen Niederlanden in Brüſſel, 

erklären, weil der König von Spanien dem Könige von Franfreid) nicht 

Genugthuung geleijtet, rüde ein Heer ein, welches auf Kojten des Lan— 

des Iebe bis Spanien auf die angejprochenen Gebiete verzichte; beim 

geringiten Zeichen des Wiederftandes würden die Franzoſen fünfzig 

Dörfer vor den Thoren von Brüffel anzünden. 2) Wie man jieht, ges 

dachte Ludwig XIV. dasjelbe Spiel in Flandern zu wiederholen, das 

ihm vor zwei Jahren in Luxemburg jo gut gelungen, nämlich ohne 

Schwertitreih Flandern Frankreich einzuverleiben, indem er durch 

Brandichagen, Rauben und Plündern, die Spanier zum Aufgeben der 

angeiprochenen Pläge zwingen wollte. Aber Flandern war nicht das 

Herzogtum Luxemburg, Brüffel nicht die Feſtung Luxemburg. Die 

Brüffeler Negierung hatte 1681, ohne mit dem Auge zu zuden, Luxem— 

burg verwüſten, vernichten laffen, ja auf die Drohung in Flandern ein: 

zufallen, ganz Luxemburg preisgegeben, jegt aber wo es Flandern galt, 

fand man in Brüffel Muth und Stärfe wieder, und war entſchloſſen 

der Gewalt mit Gewalt zu begegnen. 

Am 31. Auguft hatte Baron Asfeld feine berüchtigte Erklärung in 

Brüſſel abgegeben und ſchon am folgenden Tage, dem 1. September 

1683 brachen 25,000 Franzoſen in das ſpaniſche Gebiet ein. „Flandern 

„mußte 3,000,000 Kriegsiteuern erlegen, die Einwohner wurden troß 

„diefer Summe noch ausgeplündert, denn Louvois hatte befohlen, 

„ven Spaniern jeden Widerftand unmöglid zu machen. Als 

„die Spanier auf franzöfischem Gebiete Wiedervergeltung übten, befahl 

„Ludwig XIV., für je ein Haus fünfzig zu verbrennen" heißt es bei 

Weiß. °) 
Legt, wo man in Brüffel am eigenen Fleiſche erfuhr, was zwei 

Jahre vorher Yuremburg erduldet, gedachte man in Brüffel wieder des 

Luremburger Landes und zwar follten die Friegerifchen Unternehmungen 

1) Weiß, Weltgeihichte. 3. Aufl. 10. Band, S. 526. 

2) Weiß, Weltgefchichte. 3. Auflage, X. Band, S. 597. 
3) Ebeudafelbft nach Rousset, Histoire de Louvois. III, p. 235—237. 

D 



im Luremburgiichen als Ablenfung des franzöfiichen Angriffes auf 
Flandern dienen. 

Seit dem Derbfte 1682 hatte Spanien fih die Beftimmung der 

Aufhebungsordre Ludwigs XIV. vom 22. März 1682 zu Nuten ge: 

macht und wenigitens die Beſatzung bis an die fünftaufend Mann ver- 

ſtärkt, ) wenn auch die Feſtungswerke in einem troftlofen Zuftande ge: 

blieben waren ?) umd die Berforgung mit Nahrungsmitteln alles zu 

winjchen übrig ließ. Durch dieje Bermehrung feiner Bejakung war der 

Gouverneur, Fürft von Chimay, in der Lage einen energiichen Borftoß 

gegen die franzöfiichen Bejagungen im Luxemburger Yande zu machen, 

und da, wie es jcheint, die Franzofen, durch die lange Indolenz der 

Spanier ſich ganz ficher fühlten, und deshalb es an der nöthigen Wach- 

jamfeit fehlen tiefen, jo gelang es die franzöfiichen Beſatzungen zu 

überrumpeln und faft alle Schlöffer und Städte zu erobern ohne be- 

deutenden Wiederitand zu finden. In der Nacht von 16. auf den 17. 

Dftober hatten die jpanischen Soldaten die Stadt Luxemburg in aller 

Stille verlaſſen und am 17. Dftober des Morgens in aller Frühe 

bemächtigten fie Sic) der Burgen Nodenmacder, Bartringen, Berburg, 

Hollenfels und eroberten Grevenmacher, daneben waren die verjchiedenen 

franzöfifchen Eivilbeamten ausgehoben worden. Bejagungen und Beamte 

wurden nad Luremburg abgeführt. Bier die Schilderung weldhe uns 

Blandart in jeiner Chronif von diefem Vorgehen der Luxemburger 

Bejagung gibt. 
Le 17 oetobre de la m&me annde 1683, du matin, les espagnols 

de la garnison de Luxembourg, sortis de la nuit par ordre du 

gouverneur prinee de Chimay, ont repris sur les frangois la ville 

de Rodemacher, les chasteau de Bertrange, proche de Luxem- 
bourg, de Berbourg et de Hollenfeltz, et enlevé quelques commis 

aux comptoirs desdits frangois par eux établis en la province de 
Luxembourg, scavoir à Steinbruck, à Mersche, à Sandtveiller, & 

Hesprange, et ont rammené lesdits eommis avee les militaires qui 

gardoient les chasteaux, prisonniers en la ville de Luxembourg. 

Le major des espagnols nationals fut à Macheren y attacquer 

les francois retranchds dans l'église qui, s’y estant defendus quelgne 

tems, et leur commandant se trouvant bless‘, se rendirent prison- 

niers A condition d’avoir la vie sauve avec tous les deserteurs. 

1) Arthur Anaff, Belagerung der Feſtung Yuremburg im Jahre 1684. Publica- 

tions de la Seet. hist. T 35, p. 369—370. 

2) Einen Hlaffifchen Beweis liefert der von Herrn Arth. Knaff veröffentlichte Bericht 

des Provinzialratbes an den Statthalter in Brüſſel vom 83. Juni 1684, welcher jo 

recht die liederliche Wirthichaft des Fürſten von Chimay kennzeichnet. Publieations 

de la Seet. hist. T. 75, p. 371—373. 
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a 
Un major du regiment du comte de Tserclas avec des sol- 

dats detach@s de divers corps des troupes d’Espagne de la m&eme 
garnison, lesquelles ayant escalade ledit chasteau de Bertrange, 

attaquerent vivement les frangois et en sorte qu’ils furent forees 

de se rendre & diseretion. 
Le quartier-maistre des dragons ... . appelle N: Materne, 

natifve de Septfontaines (qui fut longtems apres commandant & 

Arlon pour S. M. I. et y mourut l’an 1736), surprit le chasteau 
d’Hollenfeltz & 2 lieux de Luxembourg par le moyen de la con- 

naissance qu'il avoit avec le capitaine frangois qui y commandoit, 

lequel luy ayant permis l'entree audit chasteau, commenga par 

poignarder la sentinelle frangoise qui estoit sur le pont pres de 
la porte, et, ayant fait venir les gens de son embuscade, entrat 
au chasteau d’Hollenfelz sans resistance. Les francois s’etoient 

aussy saisis du chasteau de Belleroche dit Schenfelz, et y demo- 

lirent, en le quittant, de la grosse tour et fortifications. 

Pour l’attacque du chasteau de Berbourg ou Beaurepart fut 
command le major de M. d’Autel, lors ceolonel en garnison et 

par apres gouverneur de Luxembourg, lequel major avec des 
capitaines des trois corps allemands dont Baden étoit du nombre 

s’estant saisi de la porte du chasteau apres y avoir tué deux 
sentinelles et surpris la garde qui fit quelque resistance et defense, 

en laquelle le sieur du chasteau, adjudant de mondit sieur d’Au- 
tel, recommandable pour avoir entr& le premier et tu& la senti- 

nelle, y fut tu& luy-möme avec l’alfer Rincourt qui estoit aussy 

entre des premiers.') 
Nachdem die Spanier auf diefe Weije die franzöfiihen Bejagungen 

und Beamten ausgehoben, beeilten jie fi) durch eine Ordonnanz der 

Bevölkerung in Erinnerung zu rufen, daß fie nun nicht mehr franzö- 

fiih waren, indem fie die oben erwähnte Ordonnanz des Markgrafen 

von Lambert vom 22. Oktober nachahmend, am 18. November 1683, 

Arreft auf die franzöfiichen Güter legten. ?) 

Inzwiſchen hatte Spanien am 26. Oktober, alfo neun Tage nad) 

Aushebung der franzöfiichen Bejagungen im Luremburgifchen, an Fran: 

reich feierlich) den Krieg erklärt. >) 

Leider entipracjen die Thaten der Spanier nicht diefem mannhaften 

Beginnen. Mit der Striegserflärung, und jener Ordonnan; vom 18. 

1) Chronique de Seb. Frany. Blanchart, f. 98. Publications de la Seect, 

hist. T. 46, p. 152— 153. 

2) Bergl. das Manuskript Nr. 225 S. 228 von Müller im Ardiv der hiftori- 

chen Abtheilung des Yuremburger Juſtitutes. 

3) Weiß, Weltpeichichte, 3. Auflage, Bd. 10, ©. 327. 
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En) 
November 1683, ſchien fich die Thatkraft der Spanier, wenigftens in 
Luremburg, erichöpft zu haben, denn ald Ende November oder Anfang 

Dezember Marihall Erequi mit einem franzöfiichen Heere von nur zehn 

biS zwölf taufend Mann in das Luremburgijche einfiel, geht nirgends 

Meldung, daß man ihm auch nur den geringften Wiederftand entgegen: 

jegte, im Gegentheil, ungeftört fonnte ev im Dezember die Feitung 

Luremburg einschließen und dann vom 22. Dezember bis zum 27. 

desjelben Monats die Stadt, nicht die Feltung, mit aller Gewalt be- 
ichießen. Die Bejagung blieb unthätig, obſchon alle Ausficht auf einen 

erfolgreichen Ausfall vorhanden waren, was der militärischen Oberleitung 

nicht unbefannt geblieben jein fonnte, wenn jelbe nur für den allernoth- 

wendigiten Aufflärungsdienit Sorge getragen hatte. 

Ueber dieje Beichiefung der Stadt Luxemburg und die Berwüftung 

welche fie angerichtet, befigen wir die Schilderung zweier Zeitgenoſſen, 

nämlich den Bericht der Schweitern des Kloſters vom hi. Geift in Luxemburg 

in der Fortjegung der Relations du monastere du St-Esprit und den— 

jenigen des schon jo oft erwähnten Chronijten Blanchart. Xetterer 

jchreibt: 

„L'armée de France ayant encore environne la ville de Lu- 

xembourg derechef de tous cost“ et s’en estant approch& le 21 

december 1683 de plus pres, elle commenca à la bombarder le 

22 decembre et y jeter des carcasses, boulets rouges et pots à 

feu, ce qui fut continue einq jours entiers jusques au 27° dudit 

mois et notament pendant les trois festes de No&l d’une maniere 
si terrible qu’on erü que toute la ville alloit &tre reduite en 

cendres. L’£glise et abbey de Munster, l’&glise et couvent de st. 
Michel ou des Jacobins et des religieuses de la Congregation 

eurent le malheur de tomber dans ce funeste sort et furent pres- 
que enticrement reduites par le feu de la bombarderie et de ces 

autres machines, ainsy que la maison de feu sieur Splinter et 

quelques autres. Et celles qui ont échappé le feu, se sont en 
grande partie trouvdes les toits enfone@es, les murailles et che- 

mindes abbatues ou autrement ruindes et la ville entiere desolce, 

les habitans de laquelle ayant este oblige de se retirer dans les 
caves pour se mettre A couvert des bombes, de l’&elat desquelles 
plusieurs gens ont este tads et des maisons gätdes. Il y a möme 

tomb& trois bombes dans la maison qui m’appartient, joignant 

celle du Conseil, et Juy a cause un asse grand dommage, ınais 

elles n’ont pas pénétrées dans les eaves, Le feu provenant appa- 

rament de quelque earcasse at aussy pris pour lors à la tour du 

Conseil, qui servoit d’archive aux anciens titres et lettrages du 
pays, qu'on at est& oblig& de tirer dehors preeipitament dans des 
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sacques, entre lesquels aucuns se trouvoient deja brüle ou en 
partie et endommages par le feu. !) 

Diefen Bericht ergänzt jener der Schweſtern des Klofters vom hl. 

Seift : 
„Vers la fin du mois de decembre les frangais sont revenus 

et ont investis la ville et le jour de No&l commencts et continuds 

à la bombarder pendant huit jours et de la ils se sont encore 
une fois retires. Durant ce bombardement notre &glise a servi 

d’höpital et de retraite au blesses et nous &tions toutes retirdes 
dans une cave avec le St-Saerement et avons été préservées et 

notre monastere n'a pas souffert beaucoup en cette occasion.“ ®) 

Wenn aud), wie aus diefen Schilderungen erhellt, die Stadt wäh- 

rend diejer Beſchießung bedeutend gelitten, jo eutſprach der Erfolg dod) 

feineswegs den Anftrengungen der Franzofen, welche vom Kuhberg aus, 

wo fie ihre aus ſechszehn Mörſern beftehende Batterie aufgeftellt hatten, 

über 6000 Bomben und Brandfugeln in die Stadt geworfen hatten, 

und das franzöfiiche Chronogramm : 

DestrVCtlo VrbIs LVXeMbVrgensls 

(Berftörung der Stadt Luxemburg) 

muß zu jenen bekannten Siegesnachrichten gezählt werden, welche einen 

allzu offen liegenden Mißerfolg beichönigen jollen,?) denn, wenn Blanchart 

wahr berichtet, und an diefem Berichte zu zweifeln liegt aud) nicht die 

geringfte Urfache vor, jo verdanft das Heer des Marjchalls Erequi jein 

Heil nur der Indolenz des Fürften von Chimay, des Gouverneurs von 

Luxemburg. Blanchart erzählt nämlich: „Le froid pendant ces fätes 

du No@l et durant le bombardement estoit si violent qu’on n’en 
avoit par senti de pareil depuis longues anndes, et les troupes de 

France devant Luxembourg en estoient si penetrdes, si transis et 

pour ce sujet si hors de combat, qu’on at assurd du depuis que, 

si le prince de Chimay avoit ordonn€ quelque sortie vigoureuse 

sur eux, ils auroient est© mis entierement en desordre et de- 

route, #) 

Dieſe gefahrvolle Yage war es denn wohl auch welche Crequi ver: 

anlaßte die Belagerung um die Jahreswende aufzuheben und feine 

1) Chronique de Seb. France. Blanchart f. 99. Publications de la Seet. 

hist. T. 46 p. 153 — 154. 

2) Relations du Monastöre du St-Esprit. Handichrift im Yuremburger Regie: 

rungsardiv 2 Band, S. 12. 

3) Vergl. Bertholet histoire du Duché de Luxembourg, Bd. 8, S. 83 und 

127 ſowie Schötter. Publieations de la Speiion historique T. 34 p. 202. 
4) Chronique de Seb. Frang. Blanchart, f. 99. Publications de la Seet. 

hist. T. 46, p. 154. 
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Soldaten in die Winterquatiere nah) Echternach, Grevenmacher Roden— 

macher, Diedenhoven u. j. w. zu führen, mit der Abficht, wie Bertholet 

meldet, bei bejjerer Witterung mit der Belagerung von neuem zu beginnen.) 

Daß Marſchall Erequi feine kleine Armee jo jehr über das ganze 

Land zerftreute, ift wohl ein Beweis, wie wenig er den Gouverneur 

von Yuremburg, den Fürften von Chimay eines energiſchen Vorgehens 

für fähig bielte, denn mit feiner verhältmigmäßig bedeutenden Belagung 

hätte er das zerjtreute franzöfiiche Heer vernichten fünnen. Aber Chimay 

war nicht der Mann zu ſolchen Unternehmungen und jo Eonnten Frank— 

reihs Truppen ruhig den Winter verbringen. 

Mitte April erjchienen die Franzoſen zum dritten mal vor Luxem— 

burg und unter der energiſchen Leitung des friegstüchtigen Vauban 

machten die Franzoſen jolche Fortichritte, daß ſchön am 7. Juni 1684 

den Fürft von Chimay ich gezwungen jah, die Stadt zu übergeben. ®) 

Beitrag zur Bejchichte 

des Schloſſes und der Herrſchaft Falkenftein. 
Bon Theodor Bassing, Semeindefetretär der Stadt Bianden. 

(Schluß.) 

Adam Heinrich de la Gardelle, lehzter Herr zu Zalkenſtein. 

Adam Heinric de la Gardelle, Herr zu Falkenſtein war mit Eliſa— 

beth Wattler vermählt. Nach dem Tode feines Oheims Adam Deinrid) 

de la Gardelle, Mitherrn von Faltenftein, erbte er dejfen Antheil an 

der Herrichaft und wurde ſomit alleiniger Herr von Falfenftein ; doch 

ging die Herrſchaft ihm und jeinem Haufe durch die franzöſiſche Revo— 

lution für immer verloren. Sie ward nad) Luxemburg's Uebergabe eine 

1) Bertholet, histoire du Duch& de Luxembourg. Band 8, ©. 127. 

2) Ueber diefe Belagerung vergl. die trefflihe Abhandlung : „Die Belagerumg der 

Feſtung Yuremburg duch die Franzoſen unter Maréchal de Crequi im Jahre 1684 

von Arthur Knaff, Oberlieutenaut und Adjutant im Yuremburger Jäger Bataillon‘ 

(Publieations de la Section historique T. 35, 364—417); „Bericht eines Augen: 

zeugen über die Befetung Yuremburgs durd die Franzoſen tm Jahre 1634 veröffent: 

licht durd) Herrn Arthur Knaff, (Publieations T. 44 p. p. 23—34); „Le siere de 

Luxembourg de 1684. Relation du Gouverneur le Prinee de Chimay publiee 

d’aprös le Manuserit original par Jules Vannerus.“ (VPublieations T. 15, p. 

16-65) und „Le Siöge de Luxembourg en 1684* in „Les Francais a Luxem- 

bourg, Notes d’histoire par Alfred Lefort (Ons Hömecht 4. Jahrgang, ©. 

406—417. 
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Beute der Revolution. Mit Adam Heinrich de la Gardelle, deffen Nach— 

fommenjchaft eine zahlreiche war und noch heute ſtark verzweigt ift, 

ichließt jomit die Reihenfolge der wirklich über Falkenſtein regierenden 

Herren. 
Unter der Republik hatte Falkenſtein anfangs Vieles zu leiden. 

Das Schloß wurde 1795 vou den Franzofen geplündert und alle 

alten Urfunden und Schriften verbrannt. Daher erklärt es fi) aud), 

weßhalb über die legten Herren von Falfenftein jo wenig auf uns 

überfommen ift. Nach der Völkerſchaft bei Leipzig wurde FFalfenftein 

hart mitgenommen durch beftändige Einquartierungen und Requiſitionen 

des Militärs Durch die Wiener Kongreß-Akte des Jahres 1815 endlich, 

durch die feitgeftellt wurde, daß die Dur, Sauer und Mojel die natür- 

liche Greuzicheide bilden follen zwijchen Luremburg und Preußen, Fam 

Falfenjtein an Preußen, bei welchem Reiche es bis auf den heutigen 

Tag verblicben ift. 

Ein günftiges Geſchick hat die verfallene Burg in die Hände des 
in der Stadt Bianden wohnenden Kunſt liebenden Nentners Herrn Ernjt 
Wilhelm Eduard Schmig gebradht, denn nad) einigen Jahren wird ſich 
diefelbe eines VBerjüngerungstages zu erfreuen haben. 

Schließlich muß ich nod) erwähnen, dag ınan in den erften Tagen 

des Monats Dezember 1897 bei Ausgrabungsarbeiten auf 10 in Felſen 

gehauene Gräber ſtieß, von denen jedes zwei menschliche Skelette enthielt. 

Diefe Gräber befinden jich vor der Kapelle, der eigentliche Kirchhof 

jedoch hinter derjelben, was vermuthen läßt, daß dort die Ruheſtätten 

der erſten Nitter von Falfenftein find. Bei jedem Skelette lag ein Kinn: 

baden von einem Schwein. 

Stammtafel der Herren von Fafkenftein. 

Dans von FFalkenftein, lebte um 1150. 

Herbrand von Falkenſtein, 1176—1194. 
Friedrich von Falkenſtein, 1221. 

Heinrih, Graf von Grandpre, Herr von Falfenftein, 1236. 

Theobald von Marlieres-Neufjchateau, Derr von Faltenftein, 1236— 1271. 

Arnold von Marlieres:Neufchateau, Derr von Falkenſtein, 1271—1284, 

Boemund von Marlieres-Neufchatean, Herr von Falkenftein, gegen 1317. 

Yohann von Brandenburg, Derr von Falfenftein und Bettingen, 7 1351. 

Arnold von Blankenheim, Herr von Falkenjtein und Bettingen, 

1351 bis gegen 1358. 

Burchart von VBinftingen und Scöneden, Herr von Falkenſtein und 

Bettingen, F gegen 1370. 
Johann von Binftingen, Herr von Falkenſtein, F gegen 1441. 

je! 
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Wilhelm, Graf zu Virneburg, Herr von Falkenftein, 1442—1454. 

Simon von Binftingen, Herr von Brandenburg und Falfenjtein, 

1454-— 1461. 

Andreas von Haracourt, Herr von Brandenburg, Falfenftein u. j. w 
7 gegen 1490. 

Margaretha (F gegen 1539) und Maria (F gegen 1503) von Daracourt, 
Herrinnen von Falkenjtein. 

Johann VI, Graf von Salm, Herr von Brandenburg, Falfenjtein 
u. ſ. w., 7 1544. 

Yafob, Graf von Manderjiheid und Blankenheim, Herr zu Daun, Keyl, 

PBettingen uud Falkenftein, + um 1570. 

Diedrih, Graf von Mandericheid und Blankenheim, Herr zu Daun, 

Keyl, Bettingen und Falfenftein, F um 1610. 

Philipp Diedrich, Graf von Manderjcheid und Blankenheim, Derr von 

Falkenſtein, 1610 bis gegen 1656. 

Johann von Everlingen, Herr von FFalfenftein, F 1638. 
Johann Phamond von Everlingen, Herr von Falfenftein, F um 1659. 

Johann Mathieu von Everlingen, Herr von Falkenſtein, F um 1680, 

Franz de la Gardelle von Notion, Herr von FFalfenjtein. 

Franz Sebaftian de la Gardelte, Herr von Falkenſtein. 

Johann de la Gardelle, Herr von Falkenſtein. 
Adam Heinrich de la Gardelle, ıegter Herr von Falkenſtein. 

Geſchichtlicher Rückblich 
auf die im Großherzogthum Luxemburg bisher N 

Zeitungen und Zeitichriften. 

XXXVI. 

Lugemburger Wort für Wahrheit und Recht. 

(Fortiegung.) 

Einen Beweis, daß das „Luxemburger Wort" bereits im erften 

Jahre feines Erſcheinens aud im Auslande die gesührende Anerkennung 

fand, jehen wir darin, daß im Jahre 1848 cine ganze Menge von 
deutjchen Zeitungen rühmend Erwähnung desjelben thaten, ja recht oft 
die gehaltvollen Auffäge, namentlich die de8 Hrn. Dr. Eduard Michelis, 
vollftändig abdrudten und belobigend herausitrichen. Mit befonderer Ge— 
nugthuung aber durfte bie Redaktion ein ihr aus der Kanzlei des deut- 
Ichen Reichstages zugegangenes Schreiben veröffentlichen, welches „einen 
erfreulichen Beweis dafür liefert, daß die Tendenz und das Beftreben 

u 
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unferes Blattes zu Frankfurt Anerkennung gefunden hat." Der Wort: 

laut defjelben ift folgender : 

„Sie haben höchft patriotiid; cin Freiexemplar Ihres geichägten 

Blattes der (deutfchen) National-Berfammtlung (von Frankfurt) zuge: 

jtellt. Es iſt dies der Lejegelellichaft früher im Weſt-End-Hall zugekom— 

men, und fommt noch jegt der in Braunfels zu, iſt übrigens offenbar 

der ganzen National:Berfammlnug beftimmt. 

Inzwiſchen find kürzlich Berhandlungen eingeleitet, den ganzen 

Zeitungsichag der Lelegejellichaften der Reichs- und Barlamentsbiblio- 

thef zu überweilen. Einer Bibliothek fann aber nicht mit einigen Quar- 

talen einer Menge Zeitungen gedient fein. Es muſßz ihr mehr daran 

liegen, eine Folge der bejferen zu beſitzen. Zu diejen ge: 
hört ohne Zweifel auch Ihr geichästes Blatt. Sie erlauben 
daher dem unterzeichneten Bibliothelar die Anfrage, ob Sie, wenn die 

jegige conjtitnirende Reichsverſammlung nad einigen Monaten einer 

geießgebenden Reichsverſammlung Platz madt, auch dann noch diefer 

das Treieremplar Ihrer geichäßten Zeitung zufommen laſſen 
wollen, und ob es Ihnen genehm ift, daß die Zeitung mad) gemachten 

Gebrauche in die Reichs- und Parlamentsbibliothet niedergelegt werde ? 
Je leichter die YZeitungsblätter verfliegen, um deſto wiünjchenswerther 

jcheint e8, daß hier ein Eremplar der Nachwelt aufbehalten werde. Der 

Unterzeichnete würde darin einen ſchätzbaren Erwerb für die 

Neichsbibliothef ſehen.“) 
Eine jolche Anerkennung von höchſt gewichtiger Seite mußte der 

Redaktion neuen Muth und neuen Eifer einflößen, auf dem einmal bes 

tretenen Wege wader und muthig voranzuſchreiten, was denn aud) 

wirklich geichah. Dieies erjchen wir ſchon aus mehreren Auffägen, welche 

im Laufe des erſten Trimefters 1849 erichienen. Namentlich erichien ein 

Aufjag, im welchem jchonungslos auf das PBarteigetriebe der gefallenen 

Regierung aufmerkſam gemacht wurde. ®) 

Als, bei Beginn des zweiten Onartals 1849 die Redaktion zur 

Erneuerung des Abonnementes einlud, jchrieb fie unter Anderm: „..- 

2 Die Zeitung wird im der bisherigen Weiſe Vertreterin eines 

feften PBrincipes fein. Schon durd ihren Namen ihre nationale Rich— 

tung amdeutend, wird fie die Intereſſen des Luxemburger Landes 

und Volkes in geiftiger und materieller Bezichung zu ſchützen umd zu 

1) Diefes der Hedaltion am 31. Januar 1849 zugegangene Schreiben wurde 

von ihr veröffentliht in Nr. 14, vom 2. Februar 1849, Seite 2, Spalte 2. 

2) Yeider erlaubt es uns der Raum mich, diefen Aufſatz bier abzudruden ; wir 

müſſen uns dehbalb daran; beichränten, bier auf denselben hingewiefen zu haben. Er 

ift betitelt: „Die Zeitungen und die Regierung“. (Nr. 18 vom 11. yebruar 1849, 

Seite 2, Spalte 3, bis Seite 3, Spalte 2.) 
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wahren fich beftreben, und jedem Einjchleppen fremdartiger Grund: 

Jüge, der Untergrabung von Treue und Glauben, der Unterwühlung 

des Volkslebens durch irreligidje, fittenlofe und communiſtiſche Xen: 

denzen einen wirffamen Damm entgegenzuiegen juchen. Das Lu: 

gemburger Wort hat gegenwärtig eine Ausbreitung er: 
langt, die bisher noch nie ein in Luxemburg erjcheinendes 
Zeitungsblatt beſeſſen hat.“ ’) 

In Bezug auf den Inhalt, der von Quartal zu Quartal immer 

reichhaltiger und intereffanter wurde, durfte die Redaktion ſich äußern?) : 

„Es liefert in jeder Nummer eine vollftändige Ueberficht aller politifchen 

Tagesereigniffe, wozu die wichtigften Zeitungsblätter auf's gewifienhaf- 

tejte benußt werden. Es liefert die Kammerverhandlungen in ihren wid)- 

tigiten Ergebniſſen immer jogleich in ihrem DTagebuche, um dann das 

Einzelne der Berhandlungen und Reden nachher aftenmäßig in Muße 

nachtragen zu fünnen. Es liefert leitende Artifel über die wichtigiten 

uns zunächſt berührenden Zeitfragen, und bemüht fich auch, aus dem 

Luremburger Lande jelbit alle wichtigern Vorkommniſſe zur allgemeinen 

Kenntnig zu bringen. Das in meuejter Zeit begonnene Feuilleton ®) 

wird auch in Zufunft fortgejegt, und wo möglich mit interejlanten Er: 

zählungen und Schilderungen aus dem Lande und feiner Geichichte an: 

gefüllt werden. 

Bemerkenswerthes für die eigentliche Gejchichte des „Luxemburger 

Wort“ haben wir von 1849 bis 1852 wenig zu regiftrieren. Mit dem 
30. Dezember 1849 erjchien die legte bei M. Behrens, Sohn, gedrudte 
Nummer. Vom 2. Januar 1850 bis zum 30, Dezember 1853 über: 

nahm Franz Nehm den Drud. 

Im Sahre 1852 wurde die Aufmerffamfeit nicht bloß des ganzen 

Zuremburger Landes, jondern auch des Auslandes, namentlid) Dollands 

und Deutjchlands, auf das „LKuremburger Wort" hingelenft, im Folge 

eines zweiten, ihm anhängig gemachten Preßprozeſſes. 

Da derjelbe jeinerzeit ungeheuer viel Staub aufgewirbelt hat und 

im Laufe der verfloffenen 47 Jahre gar oft den jpätern Wortredal- 

teuren vorgeworfen wurde, müſſen wir ung etwas eingehender damit 

beichäftigen. 

1} Wr. 33 vom 18. März 1849, Seite 1, Kopfnote. 

2) Ibidem. 

3) Mit Nr. 24 des Yahrganges II (1849) brachte das „Luremburger Wort“ das 

erfte fogenannte Feuilleton. Den Reigen mit den geichichtlichen Auffägen aus dem 

Luxemburger Yande eröffnete Hr. Engling, duch Publicirung eines der Feder des am 

5. April 1848 als Pfarrer von Burglinfter verftorbenen Herrn Jalob Klein entitamm: 

ten Aufſatzes, betitelt: „Eine Epifode aus der Zeit der Klöppel-Armee.“ (Nrn. 22—40.) 



In Nummer 13?) des Jahrganges 1852 erichien ein Xeitartifel 

mit der Aufjchrift: „Kann ein fatholiiches Volk durch einen protejtan: 

tiſchen Fürjten gut regiert werden ?* Diejes Auffates wegen wurde das 

Blatt mit Beichlag belegt und gegen den Berleger, Herrn Buchdruder 

Franz Rehm, eine gerichtliche Klage anhängig gemacht. Lobend muß 

aber hervorgehoben werden, daß dieje gerichtliche Verfolgung nicht von 

der damaligen Regierung ausging und dag auch ſämmtliche inländische 

Zeitungen,?) obgleich fie alle nichts weniger als freundlich gefinnt gegen 

das „Luxemburger Wort” waren, fid) dagegen ausiprachen. Das öffent: 

liche Minifterium war es, welches bei der Rechtskammer des Bezirfsge- 

richtes von Luremburg den Antrag ftellte auf eine Klage gegen das 

„Luxemburger Wort", als habe dasselbe in der bejagten Nummer 13 

„attaque la dignite et l’autorit& du Roi, provoque la haine contre 
la dynastie, profere des injures et des calomnies contre la per- 

sonne du Roi.* Die Nathsfammer jedoch verwarf diejen Antrag des 

öffentlichen Meinifteriums, und erklärte nur einen Sag, der von einer 

Entfremdung des Volkes vom König Ipricht, für injurids. Mit diejem 

Beicheide gab ſich der Vertreter des Öffentlichen Miniſteriums, Herr 

Paul von Scherff, jedoch nicht zufrieden, jondern er legte bei der An: 

klagekammer des Obergerichtes gegen diejes Urtheil der Rechtskammer 

Appel ein, worauf diefe die Anklage in folgenden Worten formulierte : 

„A’avoir mechamment et publiquement attaqu& la dignite royale 

et l’autorit@ du Roi Grand-Due, et d’avoir par la m@me maniere 
outrag€ et calomnid la personne du Roi Grand-Due.* Auf diejen 

Ausiprud hin wurde nun der 12. März 1852 als Termin der Ber: 

handlung angelegt. ®) 

Ein hervorragendes Mitglied des preußiichen Oberlandsgerichtes zu 
Trier, Derr Rath) Müller, äußerte als er mit Aufmerkjamfeit die drei 

zujammengehörenden Artikel in Nr. 11,4 Nr. 13 und 16 5) des „Lu— 

reımburger Wort” gelejen hatte: „Dieje Artikel enthalten nicht nur 

nichts, was einer Majeftätsbeleidigung ähnlich) fieht, jondern fie tragen 

ganz offenbar den ganz entgegengefegten Charakter, fie bejweden eine 

Hebung des königlichen Anjehens. Juden ijt ihnen, da fie aus einer 

Polemik mit einer andern Zeitung % hervorgegangen find, 

1) Seite 1, Spalte 3 bis Seite 2, Spalte 1. 

2) Anfangs war das allerdings der Fall: fpäter aber fattelte namentlich der 

„Courrier* um, wie aus mehreren Correspondenzen des „Wort“ aus jener Zeit erficht- 

lich if. 

3) Yuremburger Wort. 1852, Nr. 30, Seite 3, Spalte 2. 

4) Der Auffaß: Die Niederlande und Quremburg. Seite 1, Sp. 3 bis Seite 2, 

Ep. 1. 

5) Der Aufſatz: Für den „Wächter an der Sauer.“ Seite 2, Spalte 2-3, 

6) Eben die zu Diefirch erfcheinende Zeitung „Der Wächter an der Sauer“. 
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der animus injuriandi ganz fremd, und darum der Begriff eines 

Berbrechens vollfonmen ausgeichloiien. ; Wejentlich denjelben Stand: 

punkt, als diefer preußiiche Juriſt, nahmen auch die Vertheidiger zu 

Luremburg ein. 
Die gerichtliche Verhandlung fand auch wirflid am 12. Mär; 

statt, der Spruch des Urtheiles wurde jedoch bis zum 19. desjelben Mo— 

nates ausgelegt. Weil die ganze Angelegenheit nicht nur unmittelbar in 

die religiöfe Stimmung des Landes, fondern aucd im der Frage über 

die Konjtitution und die Preffreiheit eingreift, jo Hatte ſich ein jehr 

zahlreiches Publifum in dem Zuhörerraume eingefunden. Die Berthei- 

digung wurde geführt durch die Advofaten Simonis, Jonas und Xeib- 

fried. Es mußte einen gar eigenthümlichen Eindrud machen, daß Diele 

drei Männer, welche jonft in jo mancher Dinficht einer verjchiedenen Rich— 

tung folgten, in der Vertheidigung der Mechtsfrage völlig überein: 

ftimmten. Außerdem hatte jich aber auch das Ausland an der Sadıe 

betheiligt. Das Barreau von Trier hatte ein von den ausgezeichneteiten 

Advofaten diejer Stadt umterzeichnetes Gutachten eingejandt, worin es 

erklärte, daß nad) jeiner Ueberzeugung in dem ineriminirten Artikel 

durchaus nichts Strafwürdiges enthalten jei. Der jo ausgezeichnete 

Trierer Advokat, Herr Megnier, hatte es übernommen, vereinigt mit 
feinen Luxemburger Collegen, in der Sache zu plaidiren, war aber 

grade am 12. März durd dringende Geſchäfte am Erjcheinen verhin- 

dert. 9) 

Bei diefer Gerichtsverhandlung erregte ein Umftand ganz bejonders 

das gerechte Erftaunen aller Zuhörer. Hr. d'Olimart, welcher als öffent: 

licher Kläger fungirte, leitete aus dem Satze in Wr. 11 des „Luxem— 

burger Wort“ : „Wir find aber weit davon entfernt, die Schuld von 

alle dem, dem Könige oder feiner Gejinnung zuzuichreiben ....... 

Vielmehr liegt die Schuld hier im Lande jelbit :c.”, die 

Scylußfolge her, daß ganz offenbar das „Luxemburger Wort” einen 

Theil der Schuld dem Könige aufbürde. Eine ſolche Folgerung geht 
denn dody „über das Bohnenlied". Wie kann irgend ein vernünftiger 

Menſch, der der deutichen Spradhe mächtig ift, diefen ganz einfachen 

und jo flaren Sat derart mißverjtehen, daß er darin grade das 

Gegentheil von dem findet, was er bejagen will. Hr. d’Olimart 

muß alfo offenbar den deutſchen Ausdruck mißverftanden haben, ſonſt 

hätte er ſich unmöglid zu einer ſolchen Schlußfolgerung verfteigen 

fünnen. ®) 

Am 19. März wurde denn auch das Urtheil des Gerichtes verfün: 

1) Puremburger Wort. 1852, Nr. 32, Seite 1, Sp. 1. 

2) Ibidem, Nr. 32, Seite 2, Spalte 2 --3. 

3) Ibidem. Nr. 85, Seite 2, Spalte 2. 
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digt. Es lautete auf völlige Freiiprechung, befonders aus dem Grunde, 

weil durchaus feine Abficht, den König-Großherzog zu beleidigen, ficht- 

bar jei. Obwohl ſchon vorher im Publikum die Ansicht fi) Bahn 

gebrochen hatte, daß cine völlige Freilprechung erfolgen würde, jo erregte 

doch der wirklich erfolgte Spruch nun um jo größere Freude, weil das 

Publitum darin einen offenbaren Beweis von der Unabhängigkeit und 

der Unparteilichteit des Gerichtes vor Mugen hatte. Der Gerichtshof 

war zufammengejegt aus den Herren Marechal, Bräfident, Liger und 

Rauſch, Beifigern. Die Aufmerkſamkeit des Publikums, das bei der 

Serichtsverhandlung den ganzen Saal füllte, war wm jo geipannter, 

und die Theilnahme, jelbft unter den niedern Klaſſen der Bevölferung, 

um jo größer, weil, nach der Ueberzeugung Bieler, es ſich bier nicht 

allein um eine Anklage gegen die eonjervat:ve Zeitung des Landes, jon- 

dern indirekt um eine Anklage gegen den ganzen Elerus und wm eine 

Gefährdung der Unabhängigkeit der Fatholiichen Kirche handelte. !) 

Man hätte num glauben jollen, mit diefem freifprechenden Urtheile 

jei die ganze Sache abgemacht und die aufgeregten Gemüther jeien jchnell 

wieder zur Ruhe gelangt. Doch dem war nicht fo. Der Staatsprofura- 

tor legte Appel ein, im Folge deifen dem verantwortlichen Redakteur 

für den kommenden 27. März eine neue VBorladung vor Gericht zuge: 

jtellt wurde. 

Vor dem Untergerichte hatte Herr Buchdrucker Rehm einftweilen 
die Vertretung des „Luremburger Wort” übernommen, wozu er als 

verantwortlicher Herausgeber gejeglich vollfommen befugt war. In die: 

jer Situng vom 12. März; nun bezeichnete das öffentliche Minifterinm 

es „als eine unehrliche Dandlungsiweife‘ daß der Autor des 
incriminirten Artikels fich nicht genannt habe. Auch hatte der „Courrier‘ 

infinuirt, bejagter Aufſatz rühre her aus der Feder „eines Fremden‘.?) 
Darauf hin veröffentlichten die Herren Nikolaus Wies, Bernard Weber, 
Johann Weirens und Hubert Weber ?) unter dem 25. März 1852 ein 
Schreiben, %) worin jelbe fich als „die Ürheber des inceriminirten Artikels" 

bezeichneten und Hrn. Rehm c8 frei ftellten, fie als ſolche vor Gericht 

zu bezeichnen. Aus Verſehen war in dem Briefe die Nr. 11 anitatt 

der Nr. 13 angegeben. Diejer Irrthum wurde aber redreffirt durd ein 

zweite8 Schreiben vom 27. März 1852. 5) 

In der Situng des Obergerichtes vom 27. März bezeichnete nun 

1) Ibidem. Nr. 35, Seite 2, Spalte 2. 

2) Inter dem „Fremden“ war Hr. Seminarsprofefior Dr. Eduard Michelis ge- 
meint. 

3) Die fogenanmnten „Bier W.“ (Bgl. Ons Hömecht 1899, Wr. 7, S 300.) 

4) Siehe deffen Wortlaut im Yurremburger Wort, 1852, Wr. 38, Seite 1, Spalte 

2—8, 

5) Ibidem. 1852, Nr. 40, Seite 1, Spalte 2—3. 
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Herr Rehm die vier genannten Herren als Urheber des incriminirten 

Artikels und legte deren Brief von 25. März als Beweisſtück vor. Er 
erbat ji jodann eine Bierteljtunde Ansjtand, um den angegebenen Irr— 

thum durch die Unterzeichner des Briefes berichtigen zu laffen, was ihm 

aber abgeichlagen wurde. Er verlangte ferner, mit Berufung auf Ar— 

titel 25 der Verfaffung, von jeder ferneren Verantwortlichfeit enthoben 

zu werden. Bejagter Artikel!) erklärt nämlich, daß ein Verleger nicht 

Dürfe verfolgt werden, jobald der Autor des incriminirten Artifels be- 

fannt jei. Alle Anweſenden erwarteten uun, daß, der Verfafjung gemäß, 

der Gerichtshof ?) die Sache neu inftruiren werde, um fich zn überzeugen, 

daß die Ausjage des Herrn Rehm in Betreff der von ihm befannt ge: 

gebenen Berfaffer auch ihre Richtigkeit habe. Doch — fie jahen fi in 

ihrer Erwartung getäujcht ; denn nach einer langen Berathung erklärte 

der Gerichtshof, die vier genannten Herren hätten ſich „zu ſpät“ als 
Autoren des inceriminirten Artikels angegeben und er müſſe ſich an 

Herrn Rehm halten. Da inzwiichen die Zeit ſchon weit vorgerüdt war, 

jo wurde die Verhandlung bis auf den 30. März ausgejegt, an welchem 
Zage dann das Urtheil jollte gefällt werden. ®) 

Daß durch die Vorgänge an diefem Tage die Aufmerkjamfeit des 

Publikums auf den jchwebenden Prozeß noch mehr gejteigert wurde und 

Alles mit der höchſten Spannung dem Entjcheidungstage entgegenjah, 

braudt wohl faum hervorgehoben zu werden. 

Es darf uns daher nicht wundern, daß die Theilnahme des Pu— 

blifums an der Sigung vom 30. März außerordentlich groß war. Der 

ganze Gerichtsjfaal war Kopf an Kopf mit Zuhörern angefüllt, deren 

Benehmen, fowohl während der Verhandlung, als aucd nad) Anhörung 

des Urtheils, mufterhaft war. Die Vertheidigung wurde in ganz vor- 

trefflicher Weife dnrdy die Herren Simonis und Jonas geführt. Ganz 
befonders zeichnete ſich letterer uus. Beredter al8 an jenem Tage Soll 

Hr. Jonas vorher noch niemals gejprochen haben. Seine faft andert- 

halbjtündige Rede wurde vom Publikum mit geipanntefter Aufmerkſam— 

1) Artitel 24 der Conftitiution vom 17. Oftober 1868 ift ganz gleihlautend mit 

Art. 25 der Eonftitution vom 9. Juli 1848: „La liberte de manifester ses opi- 
nions par la parole en toutes matieres et la liberte de la presse sont garan- 

ties, sauf la r&pression des delits commis à l’exercice de ces libertes. — La 
censure ne pourra jamais ötre &tablie. II ne peut étre exige de eautionne- 

ment des 6erivains, &diteurs ou imprimeurs. — Le droit de timbre des jour- 
naux et 6derits periodiques indigines est aboli. L’&diteur, l’imprimeur ou le 
distributeur ne peut ötre poursuivi, si l’auteur est connu, s'il est Luxembour- 

geois et domieili& dans le Grand-Duche. 

2) Derfelbe beftand diesmal aus den Herren München, Präfident, Würth-Paquet, 

Servais, Keuder und Heuardt, Näthen. 
3) Luremburger Wort. 1852. Nr. 38, Seite 2, Spalte 1. 



feit angehört. Endlich erfolgte das Berdict: Das Urtheil des Unter: 

gerichtes ') wurde cafjirt und der verantwortlicdye Nedakteur Franz Rehm 

zu zwei Jahren Gefängniß und in die jänmtlichen Koſten des Prozeffes 

verurtheilt.?) Mit Bezugnahme auf den oben citirten Artikel der Ber: 

faffung vom 9. Juli 1848 trug Herr Rehm jofort auf affation des 

Urtheild an, ®) was wohl aud) jelbjtverftändlich war. 

Bon vielem Seiten, von Laien und von Brieftern, aus allen Thei- 

len des Landes, gingen — in Folge diejes vollitäudig umerwarteten 

Urtheilsjpruches — der Nedaktion Beileidsfchreiben zu. Einige derjelben 

wurden von ihr veröffentlicht. *) 

Merkwürdig, ja auffallend ift es, daß das „Luremburger Wort" 

über den Ausgang des Gaffationsverfahrens feine Silbe mittheilt. Wir 

haben die Jahrgänge 1852 bis 1856 einſchließlich genau durchforjcht 

und doch auch nicht ein Wörtlein darüber angetroffen. Ein der Juſtiz— 

verwaltung nahe jtehender Freund, den wir gebeten hatten, uns betreffs 

diejer Sejchichte nähere Angaben zu verichaffen, konnte trog aller Nach— 

forjchuugen an gerigneter Stelle, nidyt das Mindeſte auffinden. Eins ift 

aber gewiß — umd das fünnen die Nachkommen Rehm's, die nod) heute 

im Stadtgrund wohnhaft find, bejtätigen, — Rehm Hat feine Ge: 
fängnihftrafe abgebüft. Wir wetten hundert gegen eins: Wäre es 

uns gegönnt, die Archive der Gefängnifverwaltung zu durchforichen, 

nirgends würden wir den Namen Franz Nehm auf der Lifte der Sträf: 

linge finden. Auch Hat Rehm ficherlich Feine Geldbufe zu 
bezahlen brauchen. Wie ift das nun zu erklären? Wir glauben in 
Folgenden das Richtige zu treffen: Entweder wurde im Cajfationshofe 

das Urtheil gegen Rehm kaſſirt oder aber confirmirt. Im eriten Falle 

ging Rehm ftraflos aus; im zweiten Falle wurde die Gefängnißitrafe 

ihm zwar zudiftirt, aber auf dem Önadenwege durch Seine Majeftät 

den König-Großherzog erlaffen. Die Unfoften werden dann die „vier W“ 

an feiner Stelle erlegt haben. Und das war auch nicht mehr wie recht: 

denn einerjeits dachte Seine Majeftät der König-Großherzog Wilhelm III 

viel zu edel, um zuzulaffen, dag Rehm, deſſen Unſchuld an der Abfajlung 

des incriminirten Artifels feinem Zweifel unterliegt, aud) nur für einen 
Augenblick jeiner perjönlichen Freiheit Sollte beraubt werden. Andrerjeits 

hatten die „4 W“ in zwei Briefen an Rehm erklärt, daß fie perföulich 
alle Folgen des ineriminirten Artikels zu tragen bereit wären. Als 

Ehrenmänner und als Prieſter mußten fie alfo auch ihr einmal gegebe- 

1) D. h. des Correctionnel- oder Fuchtpolizeigerichtes. 

2) Yuremburger Wort. 1852, Wr. 39, Seite 1, Spalte 3. 

8) Ibidem. Nr. 40, Seite 1, Spalte 2, 

4) Ibidem. Nr. 41, Seite 1, Spalte 2 bis Seite 2, Spalte 3. 
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nes Wort ganz und vollftändig einlöjen, was fie auch ficherlich gethan 
haben. 

Wenn aud der alte Sprud gilt: „De mortuis nil nisi bene“, 

jo müffen wir doch an diefer Stelle — nicht der Perſon, jondern der 

Sache wegen, — eines Umftandes gedenken, der jeiner Zeit in bie 

Öffentlichkeit gebracht wurde, mit dem Zwede, das „Luremburger Wort" 

und die „d WB" öffentlich zu discreditiren : 

Als in Folge der zwiſchen dem jegigen Biichofe, Migr. Koppes und 

dem damaligen Druder des „Luxemburger Wort" Herrn Peter Brüd 

eingetroffenen Zerwürfniſſe legterer fich, jowohl am „Wort“, als an Bi- 

ichof Koppes rächen wollte, veröffentlichte er cine gehäffige, polemijche 

Flugſchrift betitelt: „Die Lebensgeichichte des Luxemburger Wort für 

Wahrheit und Recht. 1848-1884", worin er Wahres und Falfches 

durcheinander mengte. In diefer Brojchüre nun finden wir nochfol- 

genden Baflus,') der eine höchſt perfide Inſinuation im ſich jchliekt : 

„Ihm (Behrends Sohn) folgte (als Druder des „Luxemburger Wort") 

bereit8 am 1. Januar 1850 Franz Rehm . . ... Aus jeiner Drude: 

rei ging am 30. Januar 1852 jene berüchtigte Nr. 13 hervor, in der 

die Frage: „Kann ein fatholijches Volk durch einen proteftantiichen Fürften 

gut regiert werden ?" jo beantwortet war, daß der Herausgeber des 

„Wort“, der unjchuldige Nehm, zu 2 Jahren Gefängniß und im die 

ſämmtlichen Koften des Prozejjes verurtheilt wurde, weil die Verfaſſer, 

wie das Öffentliche Minifterium ſich ausdrüdte, „unehrlich“ genug waren, 

fich erft dann als Urheber zu befennen, als es zu jpät war, und jo 

einen Scyuldlofen für ihre That haften liefen. Es iſt befannt, daß 

Rehm ſich darob dermaßen grämte, daß jeine Gejumdheit gänzlich unter- 

graben und der Tod die Folge war.“ 

Aus diefem einen Sage muß jeder vorurtheilsfreie Menſch, welcher 

eben die Sacjlage nicht näher kennt, verjchiedene Schlüffe ziehen, welche 

aber ganz faljch wären, nämlich): 

1) Ueber die „Unchrlicyfeit” der „vier W.“ Diejen Punkt haben 

wir jchon weiter oben beleuchtet und den Beweis geliefert, daß von 

„Unehrlichkeit“ ihrer Seits feine Rede jein kann. 

2) Daß ein „Schuldloſer“ für die That der „vier W“ wirklich 

„baften" mußte. — Nun haben wir aber eben gezeigt, daß Rehm weder 

Sefängnißftrafe zu verbüßen, noch SKoften zu bezahlen hatte. Der 

„Schuldloje” hatte aljo abjolut für nichts zu „haften.“ 

3) Nehm hätte ob der „verbüßten Gefängnißitrafe* Sich jo ſehr 

gegrämt, daß er dadurch „krank“ geworden und ein „Frühzeitiger Tod“ 

die Folge davon gewejen wäre. — Da Rehm nun aber gar feine Ge— 

1) Seite 3. 
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füngnißftrafe verbüßt und feine Unkoſten gezahlt hat, war feine Urjache 

vorhanden, fich denhalb jo fehr zu „grämen“, daß „Krankheit" und 
„frühzeitiger Tod" für Rehm die Folge geweien wäre. — Rehm  ift 

allerdings frühzeitig ") geftorben, nicht aber in Folge einer Krankheit, 

die er fih „durch Gram und Gefängnißhaft" zugezogen gehabt hätte, 

ſondern in Folge einer Krankheit, die einem ganz andern Umftande zus 

gefchrieben werden muß. Rehm's Zeitgeuoſſen wiffen ganz gut, welche 
die Urfache feines Todes war. Um aber weder jeiner Ehre nod) der 

jeiner Nachkommen zu mahe zu treten, ziehen wir vor, hierüber Still- 

ichweigen zu beobachten, obwohl wir ganz genau willen, was feinen 

frühzeitigen Tod verjchuldet hat. 

Doch fehren wir, nad) diefer Abjchweifung, zur Gejchichte des Lu— 

remburger Wort“ zurüd: 

Daß Rehm, nah diefem Vorkommniſſe, die Luft verloren hatte, 

noch länger als verantwortlicher Nedakteur des „Luxemburgrr Wort" zu 

figuriren, ift wohl leicht begreiflid) und ſelbſtverſtändlich. Deßhalb finden 

wir jeine Unterichrift als jolcher zum legten Male am 2. April 1852. ®) 

Ihm folgte in diejer Eigenschaft F. Schömann, der wie wir glauben, 

in Rehm's Drucderei als Contre-maitre figurirte. 9) Den Drud des 
„Luxemburger Wort” behielt Nehm aber bei bis zu Ende 1853. Vom 

1. Januar 1854 bis zum 30. Mär; 1856 wurde das Blatt gedruckt 
durch Hugo Florian, welcher eigentlih uur Buchbinder war, aber in 

der Wiltheimftraße eine Heine Drucderei errichtet hatte. „Sein (Rehm's) 

Unglüdsnachfolger", jo fchreibt Peter Brück in höhnifcher Weije, „war 

am 1. Januar 1854 Hugo Florian, der ebenfalls nur eine kurze Beit, 
21/, Jahre, Kärrner-Dienfte beim „Wort“ verrichtete.” 4% Auch unter 

Florian blieb F. Schömann verantwortlicher Herausgeber des „Wort", 

bis erfterer jelbft am 1. April 1855 die Verantwortlichfeit übernahm 

und beibehielt, jo lange das Blatt in feiner Offizin gedruckt wurde, 

alſo bis zum 30. Mär; 1856. 

Bom Ende diefes Prozeifes an bis zu der Zeit wo Peter Brüd 

den Druck des „Luremburger Wort” übernahm, ift nichts bejonders 

Merkwürdiges aus der Gefchichte dieſes Blattes zu verzeichnen, als nur 

der Tod des Hauptredaktenrs desjelben, des hochw. Herrn Seminars: 

profeſſors Dr. Eduard Michelis. 

1) Rehm, geboren zu Mainz, ftarb zu Yırremburg, und zwar in ber Borftadt 

Grund, am 26. Januar 1858, im Alter von nur % Jahren. 

2) In Wer. 40 des Jahres 1852. 

3) Derfelbe beſaß früher eine eigene Buchdruckerei zuerit zu Puremburg, darnadı 

zu Ecternacd, die er an Dominik Burg verfaufte, worauf er dann zu Luxemburg bei 

Rehm als Contre-maitre eintrat. Er umterzeichnete als verantwortlicher Redakteur 

vom 4. April 1852 (Nr. 41) bis zum 30. April 1855 (Nr. 38.) 

4) loe. eit. S. 3, 



In einem eigenen Beiblatte !) theilte die Redaktion ihren Abonnen- 

ten den am 8. Juni 1855 gegen halb zwölf Uhr des Vormittags 

erfolgten Tod diefes eifrigen Worfämpfers für Wahrheit, Recht und 

Gerechtigkeit mit, der im Alter von faum 42 Jahren in's beſſere Jen— 

jeitS gerufen wurde, um den Lohn zu empfangen für Alles das, was 

er für Chriſtus gewirkt und gelitten hatte. Einen herrlichen Nefrolog 

veröffentlichte das „Wort“ über den theuern Hingejchiedenen. *) Zahlreic) 

waren auch die Beileidsjchreiben, die ob diefem Tode, der Wortredaftion 

zufamen und von welchen fie einzelne veröffentlicht hat. ?) Ganz bejon- 

ders aber jollte dem Verſtorbenen noch bis über das Grab hinaus 

der Dank und die Liebe des echt Eatholiichen Luremburger Volkes zu 

Theil werden. In Folge eines von einer eigenen Commifjion erlafjenen 

Anfrufes +), welcher die Sammlung von freiwilligen Beiträgen für Er- 

richtung eines Grabmals auf dem Liebfrauenfirchhofe zu Luxemburg für 

Dr. Eduard Michelis befürwortete, floffen die Gaben fo reichlich, daß 

ein prachtvolles Monument errichtet werden fonnte. 5) Anfangs Mai 

1856 ®) wurde dasjelbe errichtet ) und fand am 9. Yumi ein feierliches, 

zahlreich bejuchtes Jahrgedächtniß für den Verſtorbenen ftatt. 8) 

(Fortjegung folgt.) M. Blum. 

ikermännd Sichermännchen. 

Geiſter treiben überall Schlich, als jünaft um Mitternacht 

In der Nacht ibr Weſen; Alle fchlafumfanaen, 

Auch im ſchönen Mofelthal Aus dem Baus ein Junfer facht, 

Hört man Späffe ohne Zahl, Netze hatt’ er mitgebracht, 

Wie man hier kann lejen, Fiſche wollt’ er fangen, 

1) Zu Wr. 67 vom Jahre 1855. 

2) Jahrgang 1855, Nr. 69, ©. 2, Sp. 2 68 S. 3, Sp. 3 md Nr. 70. ©. 1, 

Sp. 3 bis ©. 3, Sp, 1. Wir verweifen für Näheres auf das bereits in „Ons He- 
mecht“ 1899, Nr. T, ©. 300—301, Note 2, Mitgetheilte, 

3) Ibidem. Nr. 69, ©. 3, Sp. 3 bis ©. 4, Sp. 2; Wr. 71, ©. 2, Sp. 2—3, 

Nr. 73, ©. 2, Ep. 2. 

4) Ibidem. Nr. 73, ©. 1, Sp. 1. 

5) Siche die Subferiptionsliften im „Wuremburger Wort”, Jahrg. 1852, Nrn. 

74-98 und Nr. 135 fowie die die einzelnen Beiträge begleitenden, oft äußerft origi- 

nellen Motto's, welche meiftentheil® Lobſprüche auf den Hingefchiedenen enthielten, Die 

Subfeription bradjte die Summe von 1202.90 Fr. ein. 

6) Ibidem. Jabrg. 1856, Wr. 56, ©. 3, Sp. 3. 

7) Ibidem. Wr. 70, S 3, Sp. 1. 

8) Ibidem. Nr. 69, ©. 1, Sp. 3 bis ©. 2, Sp. 1. 
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Sterne aus dem Himmelsdom 

£ieblich niederftrahlten, 

Ruhig floß der Mofelftrom, 

Schien zu träumen Wir und Gnom 

Don der £iebe Walten. 

Kaum hat mit geübter Band 

Er das Netz aeipreitet, 

Sieht er, wie im Dunftgewand 

Ein Gefpenft vom andern Rand 

Übers Waffer fchreitet. 

Flugs erhajdt es ihn beim Schopf, 

Schüttelt ihm die Knochen — 

Pudelnaf vom Fuß zum Kopf 

Kommt der arme, arme Tropf 

Aus der Flut gefrocen. 

Affen Fann m leichtes Geld 
Man die Maſſe jehen, 

Mill man nur zur Männermwelt, 

Die Sabaradurft aequält, 
Un der Mofel geben. 

Hatte einftens ein Kumpan 

Bei der vollen Flaſche 

Manden Heldenzug gethan, 
Bis die Geifterftund’ beaann, 

And geleert die Taſche. 

Fluchend trollt er fih nah Haus, 
Polternd durch die Gaſſe; 

Dod da naht mit Sturmaebraus 

Sidermänncen ſich, o Graus ! 

Und der Held wird Hafe. 

Stöhnend ſchleppt er weiter ſich 

Unter wucht'gen Schlägen. — 

Alles ift veränderlich, 

Heute geht Chriftophel ſich 

- Still zu Bette legen. 

* 2 * 

— iii 4 

Meiſter Lampe läßt ſich Kraut 

Laub und Gras gut ſchmecken, 

Zwiſchen Reben ſitzt er traut, 

Und wenn dann der Morgen graut, 

Schlüpft er in die Hecken. 

Allzuroſig freilich nicht 

Iſt das Sein der Haſen, 

Schneller oft, als man es ſpricht, 

Iſt das Langohrlebenslicht 

Weg und ausgeblaſen. 

Nächtlich auf der Lauer ftand, 

An des Stromberas Flanke, 

Schuſters franz, den Hahn aeipannt; 

Kommt ein Bajentier gerannt, 

Schnell wie ein Gedanke, 

„Männchen“ madıt das freche Tier 

Dicht ihm vor der Flinten; 

franz veranügt: „Das lob ich mir, 

Schöner fann man im Revier 

Keinen Braten finden, 

Sweimal Paff! u. zweimal Piff! 

Ohne zu verleten ! 

Meint ihr wohl: Der Haje lief ? 

Rubia fit er! franz erariff 

Schreden und Eutjetzen ! 

Und der Haſe wird zum Faß, 

Dann zum Baus, zum Rieſen. — 

Fran; ward immer leichenblaf, 

Wenn die Burfchen hinterm Glas 

Sih als Jäger prieien. 

Sidermännden, wie man jieht, 

Keinen frevel leidet, 

Wenn indeh durch fein Gebiet 

Keicht und froh ein Wandrer zieht, 

Es ihn ftill begleitet. 

Guill. Lamesch. 

Rezenſion. 

Frederi Miſtral. Der Dichter 

Dr 

der Provence. Bon Nicolaus 

Welter. Dit Miftral's Bildnis. Marburg. N. G. Elwert'ſche Ber: 

lagsbuchhandlung. 1899. — 356 ©. in 8°, 



Bis vor furzem batte Herr Dr. Welter für fein fchriftftellerifches und dichteriiches 

Schaffen in der ftillen, netdlofen Anerkennung weniger Eingeweibhten feine völlige Bes 

friedigung gefunden. Über den engen Freundeskreis war fein Ruf nicht gedrungen, als 

vor einigen Monaten die fait gleichzeitig erfchienenen Arbeiten über „Roumanille* und 

„Mistral,“ fowie fein nationales Drama „Siegfried nnd Melusine* feinen Namen, 

gleihiam mit einem Schlag, nicht bloß in der Heimat überallhin verbreiteten, fondern 

auch weit über die Grenzen derfelben hinaustrugen. Nicht unficher umbertaftend und 

mühſam hatte er den Weg zum Parnaf gefunden ; fondern reif und vollendet, wie 

von geübter Künſtlerhand entworfen, ftehen jeine Erftlingswerfe vor unfern Angen. 

Nachdem in: und ausländiiche Kritif mit feltener Einftimmigfeit das Lob des 

jugendlichen Schriftftelers und Dichters gefungen — wir ftehen nicht an, Herrn Welter 

beide Zitel beizulegen — würde „Ons Hemecht* ihrer Beltimmung gänzlich untreu 

werden, follte nicht auch fie für denfelben einige Worte warmer Anerkennung finden. 

So Fri denn an diefer Stelle der Biographie Miftrals gedacht, die Lintilhou auf den 

FFeliberfeften zu Orange rühmend erwähnte und im „Temps“ cdharafterifiert: „Un 

livre savant et admiratif, dont Monsieur Gaston Paris m'a fait un eloge 

singuliöcrement qualifie.“ 

In Herrn Welters „Miftral” haben wir die Biographie eines Dichters durch einen 

Dichter; denn nur ein folder konnte uns eine fo greifbar-anſchauliche Schilderung, 

gleichſam cine poetifihe Bifion, von Land und Leuten Südfranfreids vermitteln, nur 

ein folder die fonnigen Erzeugnifie des provenzalifchen Homer fo fein nachempfinden. 

Unvermerft und gleichfam lieblich träumend, folgen wir dem Berfaffer 

THAT T „in ein glüdlicheres Land. 

Da ladıt ein milder, nie bewöltter Himmel, 

Und leichtere Yüfte wehen und fanfte Sitten 

Empfangen uns; da wohnen die Gefänge 

Und fchöner blüht das Yeben...... * 

Dieſe Empfindung wacht unwillkürlich im ums auf bei der Lektüre jener ſchlicht 

altteftamentlichen Idylle von der Werbung bes ftattlichen Franeis, des Dichters Bater, 

um die liebreizende Tochter des Bürgermeilters von Majano, Wie mächtig regt die 

Phantafie ıhre Schwingen in der Schilderung von jenen yeliberverfammlungen in den 

Maiennädhten voll füdlichen Zaubers, bei der uns gleichfam holder Wlütenduft der 

Provence ummeht, die Fluten dev Nhone uns umraufchen und munderbar weit ber 

blaue Himmel des fangesreichen Yandes ih über uns ausipannt! Wie ärmlich be- 

rühren uns da die trodenen Daten und ledernen Theorien, womit fo mande Biogra- 

pbie uns überreich beichenft, wenn im Herrn Welters Miftral die leichtgeſchürzte 

Flarandoulo der muntern Feliber lebensfroh und jangesirendig an unfern Augen 

vorüberzieht ! 

Auf die lebhafte, farbenreiche Schilderung des Felibertums, deſſen Entftehen und 

Wachen Herr Wolter zuerft uns im Zuſammenhang dargeitellt bat, folgt die Wefpre- 

hung der epifchen Schöpfungen Miftrals: der jugendfriihen, von rührend findlichem 

Zauber umflofjenen Mireis, des von männlich ftolzer Kraft jtrogenden, von füblichem 

Hauch durchglühten Calendau, der innig, finnig ergreiienden, wie ein fanfter Herbit- 

tag mild befchwichtigenden Nerto. 

Doc da find wir bereits, durch einen kaum mterflichen Übergang des Biograpben, 

vom Epifer zum Lyriker, dem Dichter der „Goldinſeln“ gelangt. In diefen Heinen, 

von der augenblidlidien Empfindung eingegebenen Erzeugniſſen, die bald leichtgeſchürzt 

im ſchillernden Florröckchen uns umgaukeln, bald im ſchweren Faltenwurf der Arelas 

tinnen uns umrauſchen, offenbart ſich dem Berfaffer die Eigenart des provenzaliſchen 



Homer. Milde Heiterkeit, fonnige Klarheit, edle Kraft und Wärme hebt er befonders 

hervor an diefem Sohne des füdlichen Frankreich, wo hellenifche Bildung und chriſt— 

liches Gefühl den fchönen Bund gefchloffen haben. 

„Alt-Hellas wir als ew'ge Mutter preifen, 

In unfern Adern flieht des Orpheus Blut, 

Denn der Provence entfprießen unf’re Weifen, 

Und glanzvoll fieht Marfeille im Schoß der Flut 

Die leichten Spiele der Delphine kreifen.“ 

lingern verfagen wir uns, wegen Mangel an Raum, eine Auswahl von Kitaten ; 

denn wie faum einem andern Buche kann man es,Herrn Welters „Miftral“ überlafien, 

fein eigener Sprecher zu fein. 

Möge ber Erfolg, der dem Werte in Deutfchland noch in reiherm Maße als in 

unferm Heimatländchen bereits zu teil wurde, ein ftets wachfender fein ! 

Ein Zitteraturfreumd, 

Litterarifche Wovitäten. 

Anschauungsunterricht (Der) auf der Unterftufe der Primärichule nad) dem Lehr: 

plan der Mufter- und Übungsicule in Yuremburg. Luremburg. P. Worre- 

Mertens. 1899. 

* Bassing Theodor. Beitrag zur Gefchichte des Schloffes und der Herrichaft Faltenftein, 

Ynremburg. P. Worre-Mertens. 1889, 

* Blum Martin. Diiscellanea, Oder: Kleinere Auffäge vermifchten Inhaltes. I. Heft. 

Luremburg. P. Worrö: Mertens. 1899. 

* Idem. Peiträge zur Vitteratirgefchichte des Yurremburger Dialeftes. Oder: Die 

hauptſächlichſten jchriftftellerifchen Erzeugniffe in diefem Dialekte. I. Heft. 

P. Worre-Mertens, 1899. 

Idem. Das Collegium Germanilum zu Rom und deſſen Zöglinge aus dem 

Yıremburger Yande. Ein Beitrag zur Yuremburger Biographie und 

Nirchengefchichte. Seiner Eminenz dem Hodwürdigften Herrn Dr. An- 
dreas Steinhuber, 8. J. Kardinal der heiligen, römiſch-katholiſchen 

Nirche. ꝛc. 2c. ac. im höchſter Ehrfurcht gewidmet. Luxemburg. PB. Worre- 

Mertens. 1898. 

* Idem. Geſchichtlicher Nüdblid auf die im Großherzogtbum Yuremburg bisher 

erſchienenen Zeitungen und Zeitichriiten. Ein Beitrag zur Culturgeſchichte 

des Yuremburger Yandes. I. Heft: Vom Gricheinen der „Clef du Ca- 

binet“ bis zum Cingeben des „Edternadwr Grenzbote*. (1704— 1848.) 

Zuremburg. P. Worre-Diertens. 1899, 

* Idem. Compte-Rendu du XIV* Congres de la Federation archtologique 
et historique de Belgique. Session d’Arlon. (Du 30 juillet au 2 

aofıt 1899.) Luxembourg. P. Worr&-Mertens. 1899, 

+ 

Die mit einem * bezeichneten Schriften find Separatabdrüde aus „Ons Hömecht“, 

Organ des Vereins für Yuremburger Gefchichte, Yitteratur und Kunſt. (1895—1899.) 
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Dauphin A. Das Bremmereigewerbe als Nebenzweig der Landwirtfchaft. Luxemburg. 
P. Worroͤ⸗Mertens. 1899, 

Duchscher Ändre’i. Eechdernoacherdältſch Theaterſteker. 5. Franz Pinell. Drama a 

fenf Akten. Ohne Drudort, Druder noch Datum. (1899.) 

*Grob Jakub. Die Blodade der Feſtung Luxemburg. Anguft 1681 bis 25. März 

1682 und das Jahr 1683. Luxemburg. P. Worr&-Mertens. 1899. 

Dr. Haal Bernard. Assoeiation de bienfaisance de Luxembourg. 55° annde. 
Rapport de Monsieur le Direeteur de l’Association presents A 
l’Assemblöe güönerale du 10 avril 1899. Luxembourg. Leon 

Bück. (1899). 

Hemmen Nicolaus. Rejultate der Erhebung, welche im Monat Januar 1899 über 

die abnormen und fittlid) verwahrloften Kinder ftattgefunden hat. Zus 

fammengeftellt und bearbeitet. Quremburg. %. Büd (1899). (Sonder-Ab- 

druc aus dem „Yuremburger Schulbote”, 1899.) 

Kellen Tony. Der Maffenvertrieb der Bolkslitteratur. Sonderabdrud aus den Preu— 

Bifchen Jahrbüchern, herausgegeben von Hans Delbrüd, Band 98. 

Heft 1. Berlin. Georg Stilfe. 1899. 

* Koenig Alerander. Die Verehrung des hl. Martinus im Luremburger Yande. 

Luremburg. P. WorreDiertens. 1899. 

Kemp Alphonse. Actualites, Etudes et projets relatifs ä l’embellissement, le 

developpement et l'assainissement de la ville de Luxembourg. 

Luxembourg. Imprimerie St-Paul. 1899. 

Leonardy Nicolaus. Jung Siegfried von Luremburg. Vaterländiſches Trauerfpiel 

in 3 Aufzügen und einem Bilde, Eigenthum und Berlag des Quremb. 

Gefellenvereins. Yuremburg. St. Paulus:Gefellichaft. 1899, 

Marienkalender (Luxemburger) für das jahr 1900. (Gegr. von Dr. J. B. Fallize.) 

Vierundzwanzigfter Jahrgang. Yuremburg. St. Paulus-Gefellichaft. 

(1899.) 

* Dr. Müllendorff Karl. D’Arem Seilen. (Gutgehale vum Herr Beschof.) 
Letzeburg. P. Worre-Mertens. 1899. 

Postillon (Der). Unterhaltungs: und Anzeiges$alender für Haus umd Familie. Lu— 

remburg. B. Worre-Dertens. (189%.) 

Itenseignements statistiques. A. Impöt mobilier. 1891—1898. Fasecieule I. 
Publieation faite par l’Administration des eontributions et du 

cadastre. Luxembourg. Ch. Praum. 1899, 

Idem. Impöt mobilier. Annexe. Liste nominative des contribuables 
ayant paye en 1898 plus de 10 franes de contributions mobi- 
litres avee annotation, dans la mesure du possible, de leurs 

cotes foneieres. Pnblication faite par l'Administration des con- 

tributions et du eadastre. Luxembonrg. Th. (Em.) Schroell. 1899. 

Dr. Nic. Sevenig. Siegfried und Melufine. Dramatifirte VBollsfage in drei Abtei: 
lungen von Nilolaus Welter, (Berlin. Concordia Deutſche Berlags: 

Anftalt.) Angezeigt. Yuremburg. St. Paulus-Geſellſchaft. 1899. 

* Vannerus Jules. Notes biographiques sur des Jesuites nos dans l’aneien 

Luxembourg ou ayant fait partie des collöges de Luxembourg 

et de Marche. (1627--1765.) Luxembourg. P. Worr&-Mertens. 

: 1899. 
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Idem. Le livre de la justicee de Bastogne de 1481 à 1499. Arlon. V. 

Ponein. 1897 (— 1899.) 

Idem. Note sur des recherches ct des fouilles faites dans la Province 

de Luxembourg, pendant les anndes 1895 et 1896. Arlon. V. 
Ponein. 1899. — Mit 3 Tafeln und 7 Fiquren im Text. 

Iden. Au sujet de la publieation de l’Histoire du Luxembourg, de 

Bertholet. (Arlon. V. Ponein. 1899.) 

Die drei legten Schriften find Separatabdrüde aus den Bänden NXXTI 
—XXXIV des Institut archsologique du Lnxembourg, & Arlon. 

Dr. Welter Nicolaus. Ziegfried und Melufine. Dramatifierte Vollsſage in drei 

Abteilungen. Berlin. Concordia. Teutiche Berlags-Anftalt. 1900. (1899.) 

— En — 

An „Ons Hemecht“ eingeſandte Bücher. 
Die Einficdytnahme und Benutzung aller unferem Bereine, als Geſchenk oder im 

Taufchvertrag, zugebenden Werke zu erleichtern, iſt die Einrichtung getroffen worden, 

daß Tämmtliche Zeitfchriften und Werfe, während vier Wochen im Vefezimmer der 

Yandesbibliorhef aufliegen. Nach Verlauf diefer vier Wochen, fann Alles ausgelichen 

werden. Unſere Leſer intereffierende Abbandlungen ftehen, in Klammern, hinter dem 

Namen der betreffenden Zeitichrift. 

Bulletins de l’Acad&mie royale (les Seiences, des Lettres et des Beaux- 

Arts de Belgique anndes 1897 & 1898, 3° Serie, Tomes 34—36. 

Annuaire de l’Acadömie Royale de Belgique, anndes 1898 & 1889, 

Jahresbericht des fgl. Sächſ. Alterthum-Vereins über 1898— 99. 

Die Sammlung des Fönigl. Altertbum-Bereins zu Dresden in ihren Hauptwerken. 

Lieferung II und III, Blatt 11—30 in 4e. 

Neues Archiv für Sächſiſche Gefchichte und Alterthumstunde 20. Band. Dresden 

1899. 

Bericht des freien Deutichen Hochftiftes zu Frankfurt a. M. Jahrg. 1899 Er— 

gänzungsheit. 

Sitzungsberichte der Gelehrten Eftnifchen Geſellſchaft. 1898. 

Verhandlungen der Gelehrten Eftniichen Gefellfchaft 1899. 20 Band. 1. Heft. 

Revus bibliographique belge, Bruxelles, Societ# belge de Librairie. 

Oscar Schepens et Cie, annde 1899, ne 8, 9 & 10. 
Archives belges n® 9. 

Berichte des Freien deutſchen Hochſtiftes zu Frankfurt a. M. Neue Folge Fünf: 

zehnter Band. Heft 3 und 4. 

Wirken des biftoriichen Bereins zu Bomberg für 1898. 

A —ñ 

Mlittheilung. 

Die nähftee Generalverjammlung findet ftatt 
am 14, Dezember, um 2 Uhr Nachmittags, im Gefellen: 

haufe zu Luxemburg. Die Tagesordnung wird den verehr: 
lichen Bereinsmitgliedern jpäter zugefandt werden, 

— — 
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Juhaltsverzeichniß. 

J. Vereinsſachen. — Geſchäftliches. Seite. 

Vereinsnachrichenn. 1 

Mittheilung. . . tie a 10, IB 

An „Ons Hemecht“ eingefanbte Bücher an . 233, 479, 578 

Verzeichniß der Mitglieder des Bereins für [urembutzger Sefchichte, Literatur 

und Kunft, nach dem Stande vom 1. Mai 1899. 234 

I. Geſchichtliches. 

Das Collegium Germanihum zu Rom und deifen Zöglinge aus dem Luxembur— 

ger Yande: 

XXV. 29. Nilolaus Keriger. 

30. Petrus Schiltz. 

31. Georgius Jordanus Burg. 

32. Johannes Petrus Victor Haufemer.. 

XXVI. 33. Johannes Petrus Pünnel. 

34. Petrus Nommeſch. 

35. Mathias Deüller. . 

XXVI. Sclußwort. j 

XXVIII. Die Puremburger Gerinmiter in — — Reihenfolge. 

Schloß und Herricdaft Schüttburg. — ee re 

Zur Gefchichte dev Jahre 1680— 1682. . al SE Her ae 

$ 8. Das Urtheil der Reunionstammern vom 5. April 1683. . 

$ 9. Die Lehensberrlichleit über die Grafſchaft Chiny. i 

8 10. Haltung der Hegierung in Brüffel und Yuremburg gegenüber den An- 

ichlägen Frankreichs. 

$ 11. Die Franzofen erzwingen durch — und Brenn die Vlebergabe 

fämmtlicher Ortichaften des Landes, mit Ausnahme dev Hauptftadt. 

$ 12. Frankreich und die Bajallen des Herzogthums Luremburg. j 

Berzeihniß der Vehen, deren Inhaber dem Könige von Frankreich gebuldigt. 

A. Im deutfchen Theile des Herzogtums Luremburg und der Grafichaft 

Ch. . . j ee , 1 

B. Im Welfchen Theile des Her —— — —* der Grafſchaft 

Chiny.. Lo an ee ea ren 

$ 13. Blockade der Stadt unb Zeftung Yuremburg. Auguſt 1681 "bis 22, 

März 1682. a u ee 



$ 14. Auffallende Erſcheinungen und Yeichen gegen Ende der Blodade. 

$ 15. Die Aufhebung der Belagerung . 
$ 16, Die Lage des Luremburger Yandes nad) * Aufhebung = Blodade. 

Veitrag zur Geſchichte des Schloffes und der Herricaft Faltenftenn. 

Die zwei verwünſchten Spieler.. e 

Bollslied (wahricheinlich auf Friedrich von Saltenftein). 

Heinrich von Grandpre, Herr von Falkenſtein. 

Theobald von Marlieres, Herr von Falkenſtein. i 

Arnold von Marlieres, Herr von Faltenftein und Sale. 

Boemund von FFallenftein. . . ; 

Johann von Brandenburg, Herr von Faltenftein. . Be 

Arnold von Blankenheim, Herr von Falkenſtein und Bettingen. 1353 bis 

gegen 1358. 

Burchard von Finftingen und Schöneden, Herr von Faltenftein * Beningen. 

Johann von Binſtiugen, Herr von FFalkenftein. . ER TR EBD 

Wilhelm, Graf zu Birmeburg, Herr von Falkenftein. 1432—1454 . . . 

Simon von Binftingen, Herr von Brandenburg und Fallenſtein. 1454— 1461. 

Margaretha und Maria von Haracourt, Herrinnen von Fallenſtein u. ſ. w 

Johann VI., Graf von Salm, Herr von Brandenburg, En u. ſ. w 

1539 1544. 

Jalob, Graf von Mandericheid * — — zu Daun. Kay, 

Bettingen und Falkenſtein. 7 um 1570. ; 
Diedrich, Graf von Manderfcheid und Blankenheim, Herr zu Daun, Kay, 

Bettingen und FFalfenftein. F gegen 1610. ß 

Philipp Diedrich, aucd Philipp Theodor genannt, Graf von Bere 

und Blankenheim, Herr zu Falkenſtein u. ſ. w. 

Johann von Everlingen, Herr zu Faltenftein. 7 1641. 

Johann Phamond von Everlingen, Herr zu Falfenftein. 7 um 1659. 

Johann Mathieu von Everlingen, Herr zu Faltenftein. + um 1680. 

Franz dla Gardelle von Notion, Herr zu Falkenſtein.. 

Franz Schaftian de fa Gardelle, Herr zu Falkenſtein. 

Johann de la Gardelle, Herr zu Falkenſtein. ne ya a a 

Adam Heinrich de la Gardelle, legter Herr zu Saltenftein ee Se 

Stammtafel der Herren von FFallenftein. 

Geſchichtlicher Rücdblid auf die im Großberzogtbim Luxemburg bisber erfchienenen 

Zeitungen und Zeitſchriften: 

XXXV. Öffentlicher Anzeigre... 6, 
XXXVI. Der Grenzbote. .. .. 1835, 208, 

XXXVII. Yuremburger Wort für Bahrheit und Hecht. 297, 368, 384, 451, 

I. Die Beghinen in Echternad). 

II. Gründung des Glariffenflofters in Ehternad). . BE En 

III. Die vornehmiten Schenkungen {an diefes Slofter).. » 20.0. 128, 

IV. Reihenfolge der Äbtiſſinnen oder Vorfteherinnen im Clariſſen- oder Urbaniftin- 

nen-Klojter. 

V. Gericht und Rechtſame * Ciariſſinnen. ee me nn, 

Die Verehrung des bi. Martinus ım Luxemburger Yande , 

Allgemeines. . 

Hauptpatron., 

Andreas von Haracourt, Herr von Brandenburg nnd Falkenſtein. gegen 14, 

183 

254 
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207 

209 

263 

476 

476 
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Martinsfeit. . 

Meartinsfener. 

Wetterregeln. . ü 

Bildliche Darftellungen. . 

Thiofrids Leben des heiligen Willibrord, aus dem Yateiniichen überfegt. . 

Vorrede zum Leben des heiligen Klemens Willibrord, des eriten Erzbifchofs 

von litredht. ee en 

Zahel DEE SRDREL © ee 

Leben des heiligen Clemens Willibrord, des erften Erzbiſchofs von Utrecht. 

Aus dem Lateinifchen überjekt. ; 

L: 
II. 

II. 
IV. 
V. 

VI. 

VII. 
VIII. 

IX. 

X. 

XI. 
XI. 

XIII. 

XIV. 
XV. 

XVI. 
XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 
XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 
XXVII. 

XXVIII. 
XXIX. 

XXX. 
XXXI.. 
XXXII. 

Les Comptes luxembourgeois du XIVe siéele. Compte-rendu par le celle- 
rier de Luxembourg du 1er aoüt 1380 au ler oetobre 1381. 12, 65, 117 

Federation archcologique et historique de Belgique sous le haut patro- 

nage de 8. M. le Roi des Belges. XIVe session. Congres d’Arlon. 

Notes biographiques sur des Jesuites nes dansl’ancien Luxembourg ou ayant 

fait partie des colle&ges de Luxembourg et de Marche. 349, 398, 

581 

477 

478 

478 

479 

87 

87 

9 
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111 
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Compte-Rendua du XIVe Congres de la Federation arch&ologigue et histo- 

rique de Belgique. Session d’Arlon. (Du 30 juillet au 2 aoüt 1899). 

III. Litterar-Hiſtoriſches. 

Die Inpemburgifche Spradke. . 

Borfilben. i 

Nachſilben. 

Vom Artilel. 

Deflination. . 

Gomparation bes Apjettivs.. 

Bahlwörter. 

Das Pronomen. . ee ar De he Far <a 

Das DEN. =: 3, © wo: er ae 

IV. Kunſthiſtoriſches. 

Die Glasmalerei in der Kicche von Biwingen-Berchem. (Mit einer Ylluftration). 

Michael v. Muntaciy und feine Beziehungen zum Yuremburger Yande. 

V. Gedichte. 

1) Im Luxemburger Dialekt: 

Ons Religioun. Breif vun enger Mamm un hire Pier zu Pareis. 
IV. Breif. D’Religion am Liewen. 
V. Breif. Ons Religion elöng as d’Wonrecht. 

VI. Breif. D'Geheimnisse vun der Religio”n. 

VII. Breif, D’Widerspröch vun onse Feind . 

VII. Breif, De Glaf ann d’Wessenschaft (1. Del: . 

De Glaf an d’Wessenschaft (2. Del). . 
IX. Breif. T’katotlesch ann t’protestantesch Religion. . 

X. Breif. L&seht Gedanken. . 
Du gutt Mamm, verlöss méeh net. . ee 

D’Arem Seilen.,. . . j — — 385, 

Eng Hierschtreschen. Zum Goburtsdäg vun — — Prenzessin . 
Kreschdäg. 

2) In deutfcher Spradk : 

Johann der Blinde. er 

Die zwei verwünſchten Spieler. . 

Bitte, . 

Schmwüre. . 

Voltslied. 

Träume. 
Lugo di — 

Der Deutſche in Amerika. 

Erinnerung. 

Sagen des Eſcherihales. Die mitternächtlichen Heiter im 1 Puͤbbacher Walde. : 

Sängers Heimfehr. a ee A a rn 

Der Regen. 
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Das Straßburger Münfter. . 

Sidermännden. s 

Die Röntgen-Strablen. Tragiſch tomiſchet Schauſpiel i in 3 Alten‘. 

Borwort.. — a rt a 

Berfonen.. 20.2. 

I. Alt. Erfter Aufzug. 

Zweiter Aufzug. . 

Intermezzo. 

II. Alt. Erfter Aufzug. 

Zweiter Aufzug. . 

Intermezzo II. 

III. Att. Erſter Aufzug. 

Letzter Aufzug. 

3) In franzöfiicher Sprache. 

Apres l’Octave.. 

VI. Erzählungen und Sagen. 

Sagen des Efcherthales : 

Die Hoftienbettler. j 

Die mitternädtlichen Reiter im " Yügbacher Walde. 

Die Judenbuche.. 

VO. Rezenfionen. 

Jules Vannerus. Cinq lettres inedites de Juste Lipse. Bruxelles, Alfred 
Vromant et Cie, 189.. — 

Michael Engels. Die Kreuzigung Ghrifti in ber bilbenden Kumfı Eine ifono- 

graphiiche und Aumftbiftorifche Studie. Yuremburg. St. Paulus-Gefellichaft. 

1899, 

Jules Keiffer. Dicouvertes srchdologigues faites dans le Grand- Duch6 

de Luxembourg de 1845 A 1898. 3° faseicule. (Revue arch£olo- 

gique, Paris. 1899. I p. 128—141.).. 

P. Johann Peter Urbany C. SS. R. Maria, die Mutter Jeſu, die Troſterin 

der Betrübten. Feſt-Oktave gehalten in der Kathedrale zu Luxemburg 

1898.) Münster. Alpbonjus-Buchbandlung. (1899.) 

Jules Vannerus. Interdit lane& sur l’eglise de Sprimont A ia fin du 
XIVe siöcle. Liege. D. Cormaux. 1899. 

Karl Müllendorff. Illuſtrierter N Suremburg. * 

Bück. 1899 

Anschauungsunterricht (Der) auf ber Unterftufe * Primãrſchue, nad * 
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Seitens der Luxemburger Wörter: 
buch-Kommiſſion werden wir mit fol: 
gender Mitteilung beehrt, die ſich an alle 

Kenner und Freunde unſerer Mundart 

wendet. 

Hochgeehrter Herr! 

Wirbeehren uns, Ihnen mitzuteilen, daß die 

Sammlung des Wortichages unſeres Dia 

leftes zum großen Teil als abgejchloiien 

betrachtet werden kann. Etwaige Beiträge, 

die noch ausſtehen jollten, bitten wir, ung 

möglichjt bald zugehen zu lajien. 

Bevor wir daran denken durften, den von allen Seiten gejammel- 

ten und im dem verjchiedenften Screibweijen uns zufließenden Stoff 

druckfertig zu geitalten, galt es, an die Löjung einer Frage heranzutre- 

ten, welche nad) unjerem Ermejien einen wejentlichen Teil der übernom— 

menen Aufgabe ausmacht, nämlich die Fyeititellung einer einheitlichen 

Rechtſchreibung. Nach längern Berhandlungen hat ji die Kommiffion, 

mit Stimmenmehrheit, über gewiſſe Grundgefege zu einigen vermocht, 

indem jie ſich von dem jtarren Feithalten an dem Althergebrachten jowohl 

wie von der Sucht nad radifalen Neuerungen gleich) weit entfernt zu 



halten beſtrebt war. Wir haben es uns angelegen ſein laſſen, unter 

pietätvoller Wahrung des Bejtchenden, die auf dem Gebiete der Dialekt— 

forichung gewonnenen neuen Gefichtspunfte zu verwerten und jo unſere 

Nechtichreibung in phonetiicher wie in etymologijcher Dinficht auf Die 

Höhe des modernen Standpunktes der einichlägigen Wiffenichaft zu 

bringen. Inwieweit uns dies gelungen, die Beantwortung diefer Frage 

laſſen wir dahingeftellt. Frei von jedem einseitigen Berharren auf den gewon: 

nenen Anfichten, werden wir uns begründeten Bellerungsanträgen nicht 

verjchliegen. Wir wenden uns vielmehr vertrauensvoll an alle diejenigen, 

die fiir umjere vaterländiiche Litteratur ein warmes Herz haben und 

ſich durch Selbititudium über das Weſen unjeres Dialeftes ein eigenes 

Urteil gebildet haben, mit der Bitte, uns dei der Löſung der jchwierigen 

Aufgabe, die wir unternommen, zu unterftügen und es uns jo zu er— 

möglichen, das dem Wunjche der Kammer und der Megierung gemäß im 

Angriff genommene nationale Werk zu einem allgemein befriedigenden 

Abſchluß zu bringen. Die uns etwa jugehenden gegenteiligen, ergänzenden 

oder verbejfernden Bemerkungen werden wir einer gewifjenhaften Er: 

wägung unterzichen und dann erſt an den Verſuch einer endgültigen 

Sejtaltung unjerer Nechtichreibung berantreten. 

Wir bitten darum die von der Kommiſſion aufgeltellten Grundſätze 

gütigit prüfen und etwaige Ausjegungen baldmöglidit an die Un: 

terzeichneten gelangen laſſen zu wollen. 

Entwurf einer Rechtichreibung der luremburger Mundart. 

1. Die luxemburger Mundart iſt als ein Zweig der germantichen 

Spracenfamilie joviel wie möglich) in der Rechtſchreibung der jet 

bejtehenden Screibart des Hochdentſchen anzulehnen. Das 

Leſen unjerer Mundart in Drud und Schreibeichrift wird dadurd bes 

deutend erleichtert, da wir gewöhnt find, beide hochdeutſche Schriftarten 

zu lejen. 

2, As Schriftzeichen geben wir aus verichiedenen allgemein 

befannten Gründen den lateiniſchen den Vorzug. 

3. Die Dauptwörter werden mit großen Aufangsbuchita- 

ben geichrieben. 

4. Fremdwörter find, ſoweit als thunlich, in ihrer eigenen 

Schreibart wiederzugeben. Nur gänzlich eingebürgerte Wörter 

werden nach Iuremburger Schreibart behandelt: Afckot, Affisch, | 

jus (sauce). vis-A-vis, farce, wovon farseg. 

d. Der Apoſtroph wird dort angewendet, wo eine Elifion ftatt: | 
— ’ ’ % ' 

findet: so'n, as’t, "weg, 'wöél, 't as. 

Der Artikel vor dem Mpoftroph dürfte mit dem folgenden Fon: 

jonanten afjimiliert werden: d’Blum, d'Gléek, d’Wässer, t’Perd, 



ER * 
tFra, t'Klack, t' Hé, d’Dauf, t'Tüt, t’Rei, d'Sé, t’Zeit. - Der Deut— 

lichkeit wegen wird dasſelbe Zeichen in einigen Fällen als Trennungs— 

zeichen gebraucht: Heis’chen. 

6. Für den Shwebelaut ift in einigen Wörtern ein bejonderes 

Zeichen anzuwenden für |, m, n: Dal, Kamp, Man, Mond. 

7. Die Konjonanten werden am Ende des Wortes, wo es 

unjerer Ausſprache gemäß erforderlich ift, verdoppelt: komm, Hell, 

Scheff, Zopp, Schudder, Stull, Soff, Dunn, rabbelen, well. 

8. a, 1, 0, u find furz: mat, Dir, drop, vun. ä, i, 6, ü find 

lang: läfen, riecht, mölen, Lücht. 
9 e iſt tonlos: net, nemen, Fenster. 

Ebenjo in den Borjilben be, ent, ge, mes, ver, ze: bedrei- 

wen, entsoen, gewess, mesverstoen, zejör. 

Desgleihen in den Endfilben chen, echt, eg, ek, eng, esch, 
leeh, nes, zeg: Bildchen, Bäckecht, farweg, Butek, Hareng, 

Wäschesch, ängschtlech, Weldnes, fofzeg. 

c, wie eben, leben im Hocdeutichen und € im Franzöſiſchen, it 

kurz: Méek, flecken, déngen, Se. 

& iſt derſelbe offene Vokal lang: En, ken, Ben. 

&, geſchloſſen, wie im franzöfiichen mere: Perd, Bengel, eleng, 

fett, Freschen, lescht. 

ä wird gefordert, wenn aim Stamme ijt: hätten, sängen, 

Frächen, Männer, Hänn, Bänk, dränken, Bändel, fälleg, fänken, 

Hänsch. 

Wie ä wird auch Ö geichrieben, wenn o im Stamme ift: Dröps, 

sönneren, Hönn, Zöppehen, Mönner, Gesöffs, völleg. 

10. Die Doppelvofale au umd ei find furz: faul, haut, bei, 

Gei, Steif (Stärfe). 

au und eı jind lang; faul, Haut, Läf, steif (starr), beikommen, 

d'rbéi. 

11. Unſerer Mundart find folgende gebrochene Vokale eigen: ie: liewen 

(leben), gier, Stier ; 

ei: leiwen (lieben), Blei, deif; 

ot: Kot, dout, Moud; 

u®: Kuel, Duer, fueren. 

Das Dehnungszeichen füllt auf den ganzen Vokal: Verzier, hier, 

Wurr, duer. 

12. e bleibt, wie im Denutichen in ck: Stack, deck, Tock. 

Abweichungen von hochdeuticher Ausſprache werden jelbftoerftändlich 

durch umjere Mundart bedingt: bäken, näkeg, Wäk, Säk. 
13. g und ch wie im Deutjchen, mit wenig Ausnahmen: Ueleg, 



[5] 
gelugt, bru®cht, Ju®gd, Däch (Dach), Däg (Tag), dach (dody), Deich 

(Teich), Deg (Teig), Digel, verdilgen, gelleg, genog, Göllecht. 

14. j bleibt wie im Dentjchen : ja, jeen, Jong; 

g und j wie im Franzöſiſchen gens und jeune: geneiren, gru- 

gelen, gengen, Jumdeckel, Higem. 
15. f und v wie im Deutfcheu : verdroen, fir (für), vir (vor), 

feir (führe), veier (vier), Verstand, virdrun, virgescht. 

16. q wie im Deutſchen: Quell, verquessen, quacksen. 

17. ss ftatt sz, wie im Deutichen, wenn lateinische Schrift gebraucht 

wird: Möss, Späss, weis (weife), weiss (weiß), Feiss, Verdross, Wu*s 

(Rafen), Wurss (Wadjs), Pies (piece). 

18. t und d wie im Deutichen. Hier jcheint befonders die Anlch- 

nung an das Deutjche geboten beim ausgehenden d und t: Bond (Bund), 

bont (bunt), rond, font, Brand, gebrannt, Kand, Bild, bilt (beift), 

gebilt, Geld, gelt, Kled, Mond (Mond), Mond (Mund), Mont (Mo: 

nat), Kräd, Gekreits, L&d, Gelöt, git, Gid (Zügel), Schmant, Zant, 

Feld, Fred, Owend. 

19. x wird gebraucht wie im Deutichen; es jcheint nicht geraten, 

es für cks und chs zu fubjtitwieren: Fixfeier, Fochs, Ochs, Dachs 

(Dachs), dacks (oft), Wiehs, stecksen. 
20. z und tz wie im Deutſchen: setzen, setzen, schwätzen, 

Holz, Käz, kräzen, Kreiz, speizen. 

Bemerkung. Die hier angeführten Beijpiele find gejchrieben, wie jie 

in der Stadt Yuremburg ausgeiprochen werden. Es verfteht ſich von 

jelbft, daß fie auf dem platten Xande, an der Mojel, an der Sauer und 

im Dsling anders geiprochen und auc anders geichrieben werden müßten. 

Luremburg, 15. Dezember 1899. 

Für die Wörterbud- Kommiljion, 

K. Müllendorff, Präſident. 

J. Weber, Sekretär— 

DAR 
.®, 

Uenjahrsgruß Der „Hemecht“. 
“> 

I. 

Sum fechften Male fiehft Du mich ericheinen 
In Deinen Kreis als liebgeword'ner Haft, 

Der Dich erfreut nach jchwerer Tageslaft ; 
O nimm nich auf als Deiner Freunde einen! 



In farbenbunten Kranze zu vereinen 

Was groß und edel, ftrebt’ ich fonder Raſt, 

Was ſchön und wahr, was in der Seiten Haft 

Der Geift des Zweifels grübelnd will verneinen. 

O la den Freundesbund uns enger Ichliegen, 

Denn jchneller führt vereinte Kraft zum Siel 

Und reicher wird des Geiftes Quelle fließen. 

Wer Kleines gerne giebt, der bietet viel ; 

Die Blumen au, die in dem Garten fpriegen, 

Sind Feines Fufalls blindverweg'nes Spiel! 

II. 

Und was die Mlenfchen alter Seiten dachten 
Im Fühnen Reigen nach dem höchiten Gut, 

Was mächtig jchwellte ihren Heldenmut, 

Das möcht ich finnend wohl mit Dir betrachten. 

Was fie als Herzensihaß getreu bewachten, 

Das möcht ich hüten vor der Stürme Flut. 
O ſieh die Helden, die im Staub geruht, 

Wie fie bei meinem Fauberwort erwachten. 

Und regt ſich's dann in Deines Herzens Tiefen, 

Erftehet Dir ein glänzend deal 
Don hehren Bildern, die vergeffen jchliefen, 

Dann laß erglühen der Begeift'rung Strahl 

Und horch dem Worte, das fte mutig riefen 

In ihres Kebens heißem Drang und Qual. 

II. 

Auch ſüße Kieder möchte ich Dir fingen 
Don heit'rem Blütenglanz, von Kenzesglüd ; 

Derflären will ich Deinen trüben Blid, 
Ein Troubadour mit janften Harfenflingen. 

Und mit dem Lied laß tief zum Herzen dringen 

Der alten Helden wechſelndes Geſchick; 

Und rufe fie vor Deinen Geift zurüd, 

Die Korbeerfrone um ihr Haupt zu ſchlingen. 

Derweile träumend bei den holden Tönen, 

Ob heit'rer Minneſang, ob Heldenlied, 

Wie ſie erſteh'n im Chore der Camönen. 



8* 
Wenn volle Harmonie Dein Herz umzieht, 

Laß nicht bethören Dich vom tück'ſchen Höhnen 

Der ichnöden Welt, die nur Mlaterie jieht, 

IV. 

Ich rede gerne Dir vom Kunftgebilde 
Das eines Künftlers Seele kühn gedacht, 
Empor gerafft von feines Genius Macht 
In überird’iche Idealgefilde; 

Wie er jo jchön vereinigt Kraft und Milde, 
Die er in reinfte Harmonie gebradit ; 
Wo feines Schaffens holder Zauber lat, 
Da ſchmilzt das Nauhe, ift bezähmt das Wilde. 

Wenn meine Blätter freundlihb Dich umranfchen, 

So ſammele fie zum duft'gen Kranze ein; 

Und auf ihr Flüſtern wolle gütig lauſchen. 

Sie bieten Dir der Heimat Sonnenſchein 
Und Fommen treuen Sreundesgruß zu taufchen 

Und wollen ächte Luremburger jein ! 
W. Zorn. 

rm- 

Thiofrids Keben des heiligen Willibrord 
aus dem Vateiniſchen überſetzt. 

Fortſetzung.) 

XXXIII. 

Wenn Willibrord gegen Schutzflehende ſtets ein gütiges Herz be: 

wies, ſo verfehlte er aber auch nicht, gegen widerſpenſtigen Trotz ſeine 

rächenden Strafgeſchoſſe zu ſchwingen und den Frevel gegen ſeine Ehre 

mit Verluſt am Leben zu ahnden. Wie erging es dem Kaiſer Arnulf,) 

1) Aus Boreingenommenbeit gegen Arnulf, der fih am Echternacher Abteigute 

vergriffen batte, verläßt bier Thiofrid die Zeugniſſe zuwerläßiger Quellen und gebt in 

die Sagen ichöpfen, welche ſich infolge dev eiligen Rückkehr Arnulfs aus Italien um 

deſſen Tod gewoben hatten. Thiofrid kommte doch der Bericht Reginos nicht unbelannt 

fein, der zum Jahre 8% meldet: „Inde {von Nom, wo Art. eben zum Kaiſer gekrönt 

worden war) revertens paralisi ınorbo gravatur, ex quà infirmitate diu lan- 

gueseit, zu 807: eodem anno Arnulfus Wormatiam venit ibique plaeitum 

tenuit, und zu 894: eiren confinia memorati anni Arnulfus imperator migravit 

a saeeulo III. Kal. Deeembris sepultusque est honorifice in Odingas, ubi et 

pater ejus tumulatus jacet.*“ Nad den Ann. Fuld. wurde Arnulf im März 

896 auf den Zuge gegen Zpoleto von ſchwerer Vähmung befallen und mußte ichleuntg 

nad) Baiern zurüdfchren, wo cr drei Jahre ipäter, nach beftändigem, ſtets zunehmendem 

Siechtum, infolge eines neuen Schlaganfalles in feiner Hauptitadt Regensburg ftarb. 



welcher die Echternacher Abtei des größten Teiles ihrer Gitter beraubte, 

um diejelben als Yehen an die Bajallen des Iuremburgiichen Hauſes zu 

übertragen? Eine Ehronif aus neuerer Zeit meldet über Arnulf, der die 

Schmach des römischen Kaiſertums ift, er ſei zu Pavia eines elenden, 

Im Widerfpruch mit Regino, welcher Otting als Begräbnißort bezeichnet, berichten 

die Ann. Fuld., Armut ſei zu Negensburg in der Nlofterfivche Zt. Einmeram chrenvoll 

beigelegt worden. Wo Thiofrid die Sage von den Mäuſen geſchöpft bat, haben wir 

nicht finden können. Yindprand läßt Arnulf von Würmern verzehrt werden, 

Über Arnulfs Perfönlichteit iſt ums wenig überliefert, Gr war tapfer und 

friegeriich, und feine Regierung war tm Bergleich zu der feines Nachfolgers eine ge 

ſegnete. Veider mußte er, um fich im Kampfe gegen die Normannen die Hülfe der 

Großen zu erfaufen, gerade in Vorhringen, das von den däntichen Horden am meiften 

zu leiden hatte und wo fchließfich der erfolgreiche Eutſcheidungskampf ftattfand, maſſen— 

baft Kloſtergut zu Neichszweden verwenden, anderjeits war aud) die Regierung Zwentibolds, 

den fein Vater Arnulf den Yorbriugern als König gegeben batte, eine fo unglüdliche, 

daß es Leicht erflärlich wird, wenn Arnulf und feine Familie bei den lothringiſchen 

Ghroniiten im übelem Hufe ftanden. 

Tie Abtei Echternah war in diefen ſchwierigen Seiten bauptiädylih von Arnulf 

ſchwer geichädigt worden. In feiner Echternacdher Chronik (ib. IT. praef., M. G. SS. 

XXIII. 481 erzäblt der Mönch Theoderich (Fchrichb gegen 1192), Arnulf habe einen be: 

deutenden Zeil des Gehternacher Kloſtergutes an die Sraffchaft Yuremburg überwieſen, 

um den königlichen Heerbann gegen die Normannen zu veritärken, und babe der Abtei 

fogar ausgedehnten Süterbeftß in Den Niederlanden und an der Küſte der Nordfee ent: 

zogen, um damit das qräfliche Haus mit fürſtlicher Großinut auszuftatten. In einer 

wahricheinish von demselben Theoderich verfaßten Birtichrift (SS. XXIII. 59) beklagen 

ſich die Echternacher Mönche 1192 bei Kaiſer Heinrich VI über dieſe Entziehung ibrer 

Guter auf Walchern, van Schouwensland, Beveland, Borielen, in Torandrien, Peelland, 

Betuwe, Antiverpen, welche Gebiete Arnulf an den Herzog von Brabant, die Grafen 

von Geldern, von Flandern und von Holland verlichen babe, und zählen dann insbe: 

fondere die zahlreichen fränkiſchen Edelberven {nobiles Salieane eonditionis et liber- 

tatis) der Vuxemburger Grafschaft auf, deren nunmehr erbliche, von der Grafſchaft ab: 

bängige Leben einſt Eigentum der Abter geweſen und durd Arnulf an die Graffchaft 

übergegangen feten. Tie betr. Stiftungsurkunden feien noch in der Abtei vorbanden. 

So beige „Arnold von Fels das Vehen des Bannerträgers; fein Bruder Konrad von 

Berburg beſitze auch frühere Abteigüter; ebenfo Walter von Wiltz und von Beffort, deſſen 

Neffe alter von Meienburg, die Brüder Dietrid und Becelin von Fiſchbach, Anselm 

von Kaler, Tietrich von Ziebenborn, Wezel von Zolver und fein Bruder Robert von 

Bartringen (Birtinga‘; Jienbart von SHolvels habe jo Tiedenhofen mit Lehen; fo 

beſitze Arnold von Nodemachern, das zum Bistum geböve, Die Güter Eyſing (in Lo— 

thringen), Settingen, ‘Breiich, Aspelt, Haſſelt; ähnlich Daniel von Ronvels (Rouvels ?), 

sobann von Weiler und von Burſcheid, Gotfried von Eſch und fein Bruder Henrich 

von Ham ber Bitburg) und von?) Uſeldingen; Bruniche, Herr zu Malberg, und 

Rudolf das Schloß Bettingen Kr. Birburg), jebt in Händen Brunidios; Theofrid von 

Schönfels, Hermann von Schloß Faltenjtein auf dem Gebiete des Erzſtifts, Walter und 

Konrad von Reuland, Odo von Eſch, Wiricus von Schindice (Schönfels?), Walter von 

Berg, Tietrih von Mandericheid, das mit dem daneben ſtehenden Schloß auf erzftiftlichen 

(Hebtete Liegt, Tietrih von Bruch, zuſammen mehr ats dreißig Schlößer ohne Luxeni— 

burg. Der Vehnbeſitz aller dieſer Herrſchaften ſſamme aus Schenkungen ber, welche 

Könige und Fürſſen einſt dem bl. Willibrord vermadht hätten, darauf von Anrnulf ibın 



jeiner erhabenen Stellung unwürdigen Todes geitorben, indem er von 

Mäuſen zernagt worden fei. Welches Schickſal ereilte die Dynaften von 

Holland,') Dietrich und FFlorentins mit feinem Sohne Dietrich, welche 

entzogen worden feren. Außerdem befite der Graf von Luxemburg viele noch bedeutendere 

Güter desfelben Uriprungs; er fei zudem noch Obervogt in dev Stadt Echternach und in 

allen Ortichaften, wo das Kloſter begütert fei, Sowohl im Bistum Trier als im Meter 

Gebiet, mo die Abtei 777 Bauernhöfe befige, weiche der Yırremburger Adel ſaſt aus- 

fchließlich als Lehen inne babe.“ 

1) Seit langer Zeit beitand zwiichen den Grafen von Holland und den Bifchöfen 

von Utrecht eine hartnäckige Rivalität. Letztere ſahen fih durch das rückſichtsloſe Vor— 

dringen der nach Unabhängigkeit und Macht ſtrebenden Grafen überall gehindert. Bis 

ins elfte Jahrhundert waren diefe Grafen lediglich Reichsbeamten mit größerem oder 

geringerem Wllodialbefig, defien Meittelpunft Egmond war. Eine Grafichaft Holland 

gab es nicht, Dietrich V. erſt begimmt, in einev Urkunde von 1083, ſich itatt des nadten 

Grafentiteld die Bezeichnung „Graf von Holland“ beizuiegen. Holland oder Holtland 

hieß vorher die Flußinſel zroifchen der Werwede und der „alten Mans“, ein moraſtiges 

Buſchland, das zum größten Teil Utrecht gehörte. Der Name ging allmählid auf den 

Landſtrich nördlich der Maas und Merwe über. Aber erſt als die Grafen des Maas 

ganes oder Blaardinggaues fih des Holtlandes bemächtigt hatten, fonnten fie ſich Gra— 

fen von Holland nennen. 

Das geſchah unter Dietrich III, dem Sohne des Grafen Arnulf und der Yintgarde, 

einer Tochter des Grafen Sigfrid und Schweiter der bl. Kunigunde. Die weftlichen 

Frieſen hatten 993 feinen Bater erichlagen. Trotzdem fein Königlicher Oheim Heinrich IT. 

1005 einen Kriegszug unternommen batte zur Züchtigung der riefen, fo hielt cs 

Dietrich doc; für füger, fi) nach dem Süden zurüdzuzichen. Zum Mittelpunkt feiner 

Herrichaft wählte er fich das Holtland und baute dort eine Veſte, das heutige Tortrecht. 

Ohne fremder Befitsrechte zu achten, verteilte ev den Boden unter frieftfche Bauern und 

erhob von den Kaufleuten aus Thiel und Köln, die auf dieſem Wege nad England 

Handel trieben, einen hoben Zoll. Da Hagte dev Biſchof von Utrecht beim Kaiſer, und 

nod; dringender führten die Nanflente lage, denn die Maas war nach Frankenrecht 

eine freie Konigsitraße. 

Heinrich TI gab 1018 Befehl, die Beſte zu fchleifen und die Geſchädigten in ihre 

Gerechtſame wieder einzufegen. Der ganze lothringifcdye Heerbann, zu dem die Biichöfe 

von Trier, Köln, Kambrai und Yürtich, auch Graf Neginar von Hennegau ihre Mans 

nen stellten, rüdte unter der Führung des bewährten Herzogs Gottfried von Nieder— 

lotbringen, der ein Bruderenkel Sigfrids war, über die Maas vor Tortrecht. Leider 

fonnte die ſchwere lothringifche Reiteret im Sumpfland nichts ausrichten. Ter Rüchzug 

artete in wilde Flucht aus, und fait das ganze ſchöne Heer ging im den ‚Fluten der 

Maas und umter den Streichen dev grimmen frieftichen Bauern zu Grunde. Gottfrid 

felbit war verwundet und mußte zum Frieden raten. Dietrich bebielt feine Beute. 

Tod ſollte der verbängnisvolle Tag am Wierwedewald nicht die legte Entſcheidung 

jein. Die deutichen Kaiſer rüfteten macheinander Heere und Flotte zum Schutze Des 

Biſchofs von Utrecht, Tie Ungarnkämpfe im Tften und noch mehr die damaligen Un— 

ruhen in Yorbringen verbinderten indes ein tharfräftiges Einfchreiten gegen die bollän- 

diſchen Grafen, welche von den Führern des lotbringtichen Aufſtandes unterſtützt wur: 

den. Auch der franzöſiſche König Heinrich I. plante einen Einfall in Vorbringen, ließ 

ſich aber von Biſchof Wazo von Yiüttich umſtimmen, dev ibm u. a. ſchrieb: „Lothringen 

und Frankreich, in Frieden verbinden, fürchten Gott und fonjt niemand.“ Die lotbringis 

ſche Fürftenverichwörung, deren Seele Gortfrid aus dem Ardennerhaufe mar, richtete 



fünf und zwanzig zum Rechtsbeſitze des erhabenen Bijchofes gehörige 

Pfarreien fich freventlich angeeignet hatten ? In der Blüte des Alters 

‚berdorrten jie wie des Graſes Blume‘ (1. Petr. 1.24) und fanfen ge- 

broden hin. Wie wurde Adalbero !) geitraft, der Probſt des berühmten 

ſich ſowohl gegen die Bifchöfe als gegen den Kaiſer. Da Gottfried, der Neffe des Bes 

ftegten von 1018, ſowie Balduin V von Flandern, deilen Mutter Otgiva eine Tochter 

des Grafen Friedrich von Puremburg war, mit dem Grafen Dietrid IV, dem 

Sohne des vorigen, gemeinfame Sache machten, fo fagten die kaiſertreuen Biichöfe und 

Fürſten Lothringens aud) feßterem, dem Grafen von Holland, Fehde an. 

Mitten im Winter 1048 rüdte das lothringiſche Heer gegen Dortrecht vor. Dietrich 

fiel nadı hartem Kampfe am 14. Januar 1049; nad) einer lofalen Tradition ſoll er 

in den Gaſſen von Dortrecht getötet worden fein. Ta er unvermäblt ftarb, folgte ihm 

fein Bruder Florentius in der Grafſchaft. Diefer fette mit wechſelndem Erfolg den 

Krieg fort, bis auch ihn das Verhängnis ereilte. Nachdem er einen letten Vorſtoß des 

vereinigten lothringiſchen Heeres im Jahre 1061 ausgehalten batte, legte er fich einſt, 

wie erzählt wird, ernrüdet unter einem Baume schlafen, wo ihm von Feinden das 

Haupt zerichmettert wurde. Er hinterließ einen noch unmündigen Sohn, Dietrich V, 

und eine Gattin, Getrud von Sachſen. Die darauf folgenden Kriegsereigniſſe müſſen 

für das Grafenhaus ungünſtig geweien jein, denn im Jahre 1064 ftellte Heinrich IV. 

eine Schenfungsurfunde aus, im welcher der Biſchof von Utrecht in feinen ganzen frübe- 

ven Beſitz wieder eingelegt wurde und die Srafjchait Holland erbielt. Auch die Abtei 

Echternach wurde in ihre Rechte wieder eingelegt. Brower (Metropol. Trev. I. 528) 

berichtet, in den Archiven der Abtei gelefen zu baben, daß derfelbe Biſchof Wilhelm 

von Utrecht verichtedene Kirchen in Holland an Echternach zuridgab. 

Durch) die Wiedervermählung feiner Mutter Gertrud mit Robert dem Frieien 

(1073) wurde der junge Dietrich in die flandriichen Wirren verwidelt. Dieſe benutzte 

Gottfried dev Budelige, Herzog von Niederlotbringen, Sohn des Rebellen Gottfried 

und Gemabl Marbildens von Ganofla, um fi Holland und Weitfriesland zu unter 

werfen und feine Herrichaft dafelbit zur Anerkennung zu bringen. Gottfvied regierte 

bis 1076, erbaute Delft umd wurde, vielleicht auf Betreiben Noberts ımd des jungen 

Dietrich, in diefer Stadt von Mörderband getötet, am 26. Febr. 1076. Dietrich V hatte 

alſo fein väterliches Erbgut an Gottfried verloren. Diefen Verluſt und den damit ver» 

bundenen Sturz feines Hanjes wird Thiofrid andeuten wollen, wenn ev von der Ber 

nichtung Dietrichs V fpricht. Es ift nicht anzunehmen, daß ev den ermordeten Gottfvied 

mit Dietrich verwechiele, dafür war der Echternacher Abt mit friefiichen und flandri- 

ichen Sachen infolge perſönlicher Beteiligung viel zu gut vertraut. Dietrich V. nahm 

ipäter die Srafjchaft dem Bistum wieder ab und scheint dann friedlich vegiert zu ba: 

ben bis zu feinem Tode 1091. Vetztere Thatiache geitattet die Annabme, daß Thiofrid 

vor 1091 fchrieb. 

1) Adalbero von Luremburg, ein Sohn des Grafen Zigfried, war feit früber 

Jugend Probſt des reichen Stiftes St. Paulin bei Trier und ftand bei dem Erzb. Liu— 

dolf in bohem Anichen. Nach dem Tode des feßteren (1OOS) wußte er bei den Trierern 

jeine Wahl zum Erzbiſchof durchzuſetzen. König Heinrich II. aber, obſchon Schwager 

Adalberos durch ſeine Gemahlin Kunigunde, verweigerte ihm die Inveſtitur und vergab 

das Erzbistum an den inzwiſchen ordnungsmäßig gewählten Meingaud. Adalbero fügte 

ſich nicht und troßte dem König, welcher ihn von April bis September 1008 im der 

Burg von Trier belagerte, aber jo wenig ausrichtete, daß der Erzbiſchof Dieingaud nie 

in Trier refidieren konnte, jondern bis zu feinem Yebensende (24. Dez. 1015} von dem 

Königspalafie zu Koblenz aus die Diözeſe verwalten mußte, während Adalbero der 
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Stiftes St. Paulin bei Trier und VBaterbruder Deinrichs des Jüngeren, !) 

eigentliche Herr des Landes blieb. Turch dieſe Erhebung veranlafte Adalbero einen 

greuelbaften Bürgerkrieg, der fich iiber ganz Yothringen, nämlich über das ganze linfe 

Kheinufer von Baſel bis Utrecht ausdehnte und länger als ficben Jahre dauerte. Tas 

ganze Yıremburger Haus nämlich qriff im den Trierer Streit zu Gunſten Adalberos 

ein, Sraf Friedrich von Luxemburg, Herzog Heinrich von Baiern, Biſchof Dietrich von 

Met, der mächtige Graf Serbard vom Elijah, deſſen Gattin, Eva, ebenfalls Tochter 

Sigfrieds war, erhoben ſich zu gemeinfamer Berteidigung ihres Famtlieninterefles, das 

fie obnebin jchon durch die Freigebigkeit ihres föniglichen Schwagers bei der Ausitat- 

tung feiner Stiftung Vamberg gefährdet glaubten. Infolge der mächtigen Familien 

verbindungen, die das Yurcmburger Haus in Niederlotbringen, namentlich am Nieder 

them batte, wurde der Krieg auch in dieſe nördlichen Grenzbezirke bineingetragen und 

die Yage des Kailers erſchwert. Erit 1015 geichaben die erften Schritte zur Ausſöh 

mung, weiche der damals in Trier eingetretene Biſchofswechſel weſentllch erleichterte. 

Die Luxemburger erhielten Verzeihung, Yantbert von Yörwen, der Fühnfte Gegner der 

ftaiferlichen, wurde im felben Jahre bei Floörennes von Wottfried, einem Bruderenlel 

Sigfrieds, geichlagen und fiel im Kampfe. Nur Gerhard ſetzte den Krieg noch fort, 

bis auch er von Herzog Gottfried im enticherdeuder Schlacht 1017 beſiegt wurde, 

Adalbero entiagte feinen Rechten auf die Diözeſe, unterwarf fich dem neuen Bischof 

Poppo, und zog fich in fein Stift zurüd, wo er feine legten Yebenstage verbradite, 

Nach den gesta Trev. cap. 46. gab er, von ſchweren Verden heimgeſucht (gravi in- 

firmitate depressus), dem Meingaud einige Zeit vor deifen Tode alles zurüd, nur 

die Pfalz ſich vorbehaftend. Tieſes Peiden wird wohl die von Thiofrid erwähnt Yäb- 

mung fein. Das Todesjahr Adalberos iſt uns unbekannt Es beſtehen aber drei aller 

dings umächte, aber inhaltlich wohl richtige Urkunden, nadı den Jahren 1036 und 1037 

datiert, in welchen Adalbero, qleidnvie in einem Teſtamente, über angeblichen Güterbe— 

fit zu Gunſten von Trierſchen Klöſtern Berfügungen trifft, was die Vermutung ge— 

ftattet, daß er um Diefe Zeit ſtarb. Wenn er, wie die gesta ſchließen laffen, noch vor 

dem Tode Meingands (1015) von feinem Übel befallen wurde, fo konnte er mehr als 

ziwanzig Jahre hindurch im stillen Leiden das Unglück betrachten, das er über das 

Yand gebracht batte und das er, fo venmütig er auch im fich ging, micht wieder qut 

ntachen Fonnte. Tie Atlöfter waren verwüſtet, die Dörfer verarmt und eutvöllert, 

Räubergeſindel durchſtreiſfte in Banden das Yand und machte die Straßen unſicher, 

Roheit und Berwilderung der Zitten berrichte überall im dieſer berrenloien Yet. Zu 

dauernder Ruhe fam die Zauer- nnd MWoielgegend erſt nach 1030. Denn noch einmal, 

als Erzb. Boppo 1028 im heiligen Yande weilte, fielen die ſtolzen Luxemburger, Die 

ſich nur gezwungen gefügt batten, in das Trierſche Gebiet en, mißbrauchten ihr Bogtei- 

recht in Echternach und verübten allerlei Schaden. Als Zeugnis für diefe neue Erbebung 

dev Yuremburger mag Die Beſchwerde des Abtes Humbert von Echternach gelten, 

welcher gegen 1030 in einem Briefe an die Kaiſerin Giſela üder Gewaltthätigkeiten 

der Leute des Grafen Giſelbert von Vongwy Hagt. Unter diefem Giſelbert ift der Sohn 

des Grafen Friedrich, Sifelbert von Salm, zu verſtehen. Erſt nad) Poppos Rücklehr 

trat für längere Zeit Ruhe ein. 

1) Heinrich der Jüngere, Herzog von Baiern 1042— 1047, älteſter Sohn des 

Grafen Friedrich von Lnxremburg und der Tochter Irmintruds, dev Erbin von Geldern 

und Gleiberg an der Lahn. Zein Bruder Friedrid war Herzog von Niederlotbringen 

1046—- 1065 5; fein anderer Bruder war als Adalbero III Biſchof von Dicp 1047 — 1072; 

feine Schweſter Otgiva war Gemahlin des Balduin IV Zchönbart von Flandern; 

eine andere Schweſter Irmengard oder Imiza (lebte noch 1055) batte den Grafen 
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des Herzogs von Baiern ? Er gab eines Tages Befehl, die ,Meßſchnur 

auszudehnen‘ (Zach. 1.16) über den Grund und Boden, auf welchem 

die Kirche des h. Willibrord fteht, und im jelben Augenblicke wurde er 

durch Schlagfluß an der Zunge gelähmt, jo daß er, beim Sprechen be— 

hindert, die Wörter nicht mehr in ihrer richtigen Silbenfolge ausfprechen 

fonnte und von feinem Worte den Anfang hervorbradpte, jondern immer 

nur den legten Ton wie ein jchallendes Echo hervorzuftoßen vermod)te. 

Welches Strafgericht erging gegen Konrad, den Herzog von Kärn— 

then, und gegen feinen Bruder, den Pfalzgrafen !) Deinrich, beide Fürjten 

elf IT gebeiratet, der ichen 1030 geitorben war; ihr Sohn elf III. wurde 1047 

vom Kaiſer mit dem Berzogtum Närnthen, zu dem auch die Markgraffchaft Verona 

gehörte, betraut ımd galt als einer der veichiten Fürften, indem zu dem mächtigen 

Allodialbefiß feines Baters in Baiern und Schwaben noch die bedeutenden Eigengüter 

der Mutter in Heilen, wo die Grafichaft Gleiberg lag, am Niederrhein (Geldern und 

Zütphen) und in der Yombardei kamen; Imizas Tochter KRunigunde (Chuniza) war 

verheiratbet an den reidhiten Magnaten des nördlichen Ntaliens, den Markgrafen Azzo 

IT von Eite, deffen Gebiet fi) im Norden mit dem feines Schwagers Welf III be 

rührte. Eine dritte Schweſter Heinrichs, Giſela, war wahrichemlih an den obmebin 

ichon mit den Puremburger Daufe nabe verwandten Gerhard II, Grafen von Elſaß 

(+ 1046) verheiratet, deifen Mutter Judith cine Schweſter Sigfrids war. Prüder 

Heinricdys waren and) Giſelbert, der nach Heinrichs Tode 1047 die Grafichaft im Mo- 

jelgau (Luxemburg) antrat umd auf feinen Sohn vererbte, und Theoderich, deflen Na— 

men in einer flandriichen Genealogie fowie in einer Zeugenliſte unter dem allerdings 

unächten Teitamente Adalberos von St. Panlin aus dem Sabre 1036 genannt wird, 

Wenn man dazu noch die übrigen verwwandtichaftlichen Beziehungen, die das Yu 

remburger Haus am Niederrhein hatte, in Betracht ziebt, wenn man ſich vergegen- 

wärtigt, daß der Oheim Heinrichs, Dietrich, von 1005 bis 1047 Bischof von Me, daß 

der Herzog von Tberlothringen Adalbert vom Elſaß und darnach (1048) deſſen Neffe 

Gerhard III. Graf von Elſaß war, fo erlärt man ſich, wie das Yurremburger Haus 

im elften Jahrhundert geradezu ausſchlaggebende Stellung in Deutichand batte. Bon 

den Quellen des Rheinſtroms und darüber binans bis zur Mündung ift der Einfluß 

der Luxemburger maßgebend. Im Jahre 1047 bildet Welf III, Sohn der luxemburgi— 

chen Jmiza, als Herzog von Kärnthen und Markgraf von Berona die Borbut gegen 

die Ungarn im Tften, ſowie es wiederum die Rückſicht auf die Ungarn geweien, welche 

den Kaiſer beftiinmt hatten, dem Yuremburger Heinrich das Herzogtum Baiern zu 

übertragen, das der Kaiſer ſelbſt fünfzehn Jahre faug verwaltet hatte; zur felben seit 

bildet Friedrich, der Bruder Heinrichs, als Herzog von Niederlothringen die Vorhut 

des Heiches gegen Weiten. — Daß Ihiofvid den Trierſchen Adalbero als Oheim Hein: 

richs des Jüngeren bezeichnet und nicht als Bruder Heinrichs des Älteren, der ja and) 

Herzog von Baiern war (1002— 1009 und 1017— 1027}, mag darin feinen Grund haben, 

daß letsterer wegen feiner Teilnahme an den adalberonischen Unruben in weniger qutem 

Andenken ftand, während die Negierung des ceviteren eine rubmwvolle war. — Weun 

Thiofr. ihn dux Nerviorum (von Brabant) nennt, jo berubt das offenbar auf einem 

Schreibfehler ftatt Norieorum (Baterıt). 

1) Das Weichlecht der lothringiſchen Pralzarafen hatte in der erſten Hälfte des 

elften Jahrhunderts bedentendes Anſehen ımd gelangte zu beionderer Macht durch die 

Heirat des Pfalzgrafen Ermenfried oder Go (4 1034 mit Matbitde, der Schweſter 

Ottos III. Konrad und Heinrich, gegen weiche die Mönche von Echternach fid) beflagten, 
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von erhabener, erlaudjter Geburt, da fie von Königen abftammten ? 

Sie hatten die Kirche zu Eröv, die zum Befig des Hi. Willibrord ge: 

hörte, ſich widerrechtlich angeeignet, und weder Bitten, Befehl, Drohung 

des Kaiſers Deinrich ITI noch die Ermahnungen des Papites Leo IX. 

vermochten ihren Starrſinn zu beugen und zu bejiegen. Aber weld 

furchtbares, augenjcheinliche göttliche Strafgericht fie traf, wie fie mit 

ihrer ganzen Nachkommenſchaft gezüchtigt und mit unheilbarem Übel ge: 

gehörten jedenfalls zu diefer Familie, nur ift nicht mit Sicherheit zu beftunmen, ob fie 

GSıffel Ezzos waren, wie Köpke SS. XI. 394 annimmt, oder ob fie, wie die Neuern 

mit größerer Wabricheinlichkeit bebauten, Neifen Ezzos waren. Nach Cohn Stammtar. 

49 hinterließ Ezzo in der That Enkel, die Heinrich und Konrad hießen, und zugleich 

Neffen, welche diefelben Namen führten. Pie beiden erjteren waren Söhne Yudolfs und 

der Matbilde von Zütphen. Nach dev fundatio monast. Brunvillar. (die Abtei Brau— 

weiler bei Köln war pfalzgräfliche Familienſtiftung) wurde Heinrih Pfalzgraf (ftarb 

vor 1031) und befam Konrad, den Niezler eich. Bat. TI. 462. Konrad von Zütphen 

ment, das Herzogtum Baiern 1049, wurde aber ſchon 1053 wegen allerlei Vergehen 

entießt, worauf er durch Kärntben nach Ungarn flob, das er zum Sirtege gegen den 

Kaiſer aufreizte. Wald lich er fih von bier aus (1055) mit Sebbard von Regensburg 

und mit Welf von Kärnthen in eine Verſchwörung gegen das Yeben Heinrichs III cin. 

Ter Kaiſer foltte ermordet und Konrad zum Maifer erflärt werden. Aber ſchon am 15. 

Dez. 1055 ſtarb Konrad in der Berbanmmmg bei den Ungarn unter Qualen ciner jam— 

mervollen Krankheit, ohne Nacdlommen zu binterlaiten, nachdem ihm am 13. Nov. 

Herzog Welf im Tode vorangegangen war, Tie Altaicher Annalen melden, Conrad fei 

an einer peitartigen Krankheit geftorben: miserabili exeruciatus peste. Steindorf 

Heiurich III. Bd II. 137 glaubt, Thiofrid meine diefen Conrad, nur babe er tim 

ichlecht titnliert als dux Karendinorum anitatt dux Norieorum. 

Nach neueren Forschern, 3. B. Meyer von Knonau (Seinrih IV. I. 209), wären 

die beiden Brüder, deren tragiiches Ende Thiofrid berichtet, vielmehr die Neffen Ezzos, 

Söhne von Ezzos Bruder Heinrich, beide alfo audı aus dem Gejchlechte der lotbring: 

ichen Pfalzgrafen. Konrad, alfo nicht zu verrvechieln mit dem gleichnamigen Herzog von 

Baiern, war Herzog von Kärntben 1057—1061. Der Altaicher Annalift und Yambert 

von Hersfeld nennen ibn cognatus regis, nämlich Heinrichs IV, und bei dem 

eriteren beißt er fogar nepos Heinrichs TIL. Durch welche Verhältniſſe er mit dieſen 

faliichen Kaiſern verſchwägert war, iſt nicht zu ermitteln. Man fennt nicht einmal 

die Gattin Konrads; wir willen nur, daß mit feinem Tode das einft jo mächtige Ge— 

ſchlecht für die Geſchichte erlofch. Jedenfalls ftand das Ezzoniſche Haus dem Luxembur— 

ger Grafenhauſe ſehr nabe, obwohl ums auch bier die Art der Beziehungen unerklärt 

bleibt. 

Konrad von Kärnthen, als folcher der III, der vor ferner Erbebung in jene Fürſten— 

verſchwörung verwidelt geweien war, bat niemals Kärnthen betreten. Bei einen Ver— 

ſuche 1058, fich in den Beſitz feines Herzogtums zu feßen, erlitt er eine Niederlage 

und mußte fliehen. Er ftarb an einem unbefannten Orte. Thiofrid Sagt, ein böſes Ge— 

rücht erzäble, ev babe „im Wahmnſinne feine eigenen Glieder zerfleiicht”, worin Weyer 

v. Kn. 1. 209 eine Berwechſelung mit Heinrich, dem Bruder Conrads, ficht. Uns 

icheint Thiofrid vielmehr an die Peſt, an der Konrad von Baiern ftarb, gedacht und 

dann als Umſchreibung dafür die orte Birgils Georg. 3.914 laniabant dentibus 

artus, womit dev römische Dichter die Peſt unter den Tieren beichreibt, entlehnt zu 

baben, — ganz in der Eigenart unſeres Schriftitellers. 



ichlagen, ihres Erbbeiiges beraubt und von der Höhe ihres Glanzes 

herabgeftürzt wurden, das weiß man im ganzen Umfreis des dreiteiligen 

Salliens. 

Infolge geiftiger Verirrung zog Heinrich zuerjt das Mönchsgewand 

zu Gorze an, legte es aber wieder ab und fehrte im die Welt zurüd ; 

nachdem er dann im einen Anfall von wütendem Wahnfinn feine Gattin 

Mathilde, die Tochter des Herzogs Gozelo, getötet hatte, begehrte und 

erhielt er das Mönchsfleid in der Echternacher Abtei, wo er den Weit 

jeiner Tage bis zum allerlegten Lebensende zubrachte in einem Wandel, 

der weder den Forderungen des Ordensitandes noch dem erhabenen 

Range des Mannes entiprad, im jeiner Perfon ein Schanfpiel der 

ber den lothringiichen Pfalzgrafen Heinrich, den Bruder diefes Konrad, find wir 

beiler unterrichtet, namentlich durch die vita Annonis, des Erzbifchofs von Köln, die 

allerdings gegen Heinrich feindlich tft. Heinrich hatte unter den weltlichen Fürſten des 

Keiches cine fo anſehnliche Stellung, daß im Jahre 1045, als der Kaiſer Heinrich ITI 

ſchwer erkrankt war, viele Yaienfüriten ſich dahin einigten, im Falle der Kaiſer ftürbe, 

den PBialzgraien Heinrich zum Nachfolger zu wählen. Zwiſchen ibm und dem Erzbiſchof 

Anno von Köln war feit längerer Yeit ein tiefer Segenfan. Neben dem Tbal, wo die 

Sieg in den Rhein mündet, beſaß Heinrich eine Burg, von weldier aus feine Bewaff 

neten im Gebiete dev Erzdiözeie Glewalttbaten verübten. Niemand war vor Brand, 

Raub und Mord fiher. Anno griff zu kirchlichen Strafen und der Pfalzgraf bengte 

ſich; zur Sühne ichentte ev den Siegberg an die Kölner Kirche, und auf der einftigen 

Haubjtätte eritand eine Abtei. Noch unter dent Eindrud diefer Borgänge entſchloß ſich 

der erregbare Graf, der Welt zu entfagen, feine Gemahſin Matbitde, Tochter des 1046 

veritorbenen Gozelo II, Herzogs von Kiederlothringen, zu verlaffen und als Mönch in 

das Kloſter Gorze bei Met einzutreten. Gr legte das Wehrgehent ab und hälfte ſich 

in das Mönchsgewand, Aber wie er in krankhafter Aufregung diefen Schritt gethan 

hatte, ähnlich ſehnte er fich auch baid wieder nach dem Treiben der Welt, Zo kehrte er 

denn zu feinen Gütern zurück (1059). 

Alsbald traten die alten Gegenſätze wieder hervor. Der bis zum Waäahnwitz erregte 

Pfalzgraf, jo wird erzäblt, foll, gleich einem milden ber, unter Raub und Brand, 

Zötung und Berſtümmelung feinen Angriff fogar gegen die Stadt Köln gerichtet haben, 

und feine Schar fchlug im der Nabe der Stadt ihr Lager auf, Die Kölner verteidigten 

ih, und Heinrich) zog fih an die Moſel auf feine Burg Cochem zurüd, um ſich zum 

feßten Enticheidungstampfe zu rüſten. Schen fürchtete Anno einen neuen Ansturm, als 

die Nachricht von einer furchtharen, in plöglich anusgebvorhenem Wahnſinn durch den 

Pralzgrafen vollbradjten That die Sachlage auf einmal änderte. 

Heinrich; ftand mitten in den Hüftungen ; draußen vor der Burg ordneten ſich die Scha— 

ven feiner Krieger. Während der Graf im Gemach neben feiner Gemahlin ſaß, wurde 

er don plögficher Wut erfaßt. In jäher Raſerei ſprang er auf und enthauptete die 

Gattin mit der in der Tollbeit ergriftenen Art. Darauf ftürzte er hinaus und erzählte 

den Seinigen unter lautem (Gelächter, was er getban. Die eigenen Yente ergriffen den 

Unglüdlichen und legten ihn im Feſſeln. Dev Erzbiſchof nahm deifen Sohm bei fich auf, 

und der wahuſinnige Graf wurde nach dem Kloſter Echternach gebvacht, wo er, zwangs— 

weife in das Mönchsgewand gefleidet, wohl noch längere Jeit ein Hägliches Leben fort 

fpann. Tie Wendung bei Thiofrid, daß er die Aufnahme begehrte, scheint anzudeuten, 

als fei ev aus eigenem Antrieb ins Kloſter eingetreten. 
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menschlichen Dinge darbietend. Seinem Bruder jollte ein noch ſchlimme— 

res Los beichieden werden: Es hat fich über ihn das böfe Gerücht ver- 

breitet, er habe im Wahmvig feine eigenen Glieder zerfleiicht und jo 

jeine Seele als edle Beute dem ZTodtenreiche übergeben. 

Was an beiden Fürſten unjere Beachtung verdient und ums ver: 

anlaßt, an der wunderbaren Beränderlichkeit der Dinge den Wert des 

menschlichen Scyiejals zu bemeſſen, ift die Thatjache, daß mit dem Er: 

löjchen jenes glänzenden Doppelgeftirnes im römischen Kaiferreiche der 

geſamte Stamm jenes edlen Fürftengejchlechtes unterging, deſſen reicher 

Erbbefiß mit feinem Glanze an Fremde übertragen wurde. 

Ich übergehe eine Schr große Anzahl, gleichſam cine „namenloſe 

Menge‘ (Justin 40.1) jolcher, welche die Kirche des Deiligen mit jchar: 

fem Zahn zerriiien und mit ihrem drohenden Gebelfer in Schreden 

jetsten, und welche die rächende Macht des erhabenen Batrons zu Boden 

warf. Dagegen will ich reden von den Schutzvögten der Abtei, welche 

gegen die Genoſſenſchaft des Heiligen ich fo ungerecht und hart bewiejen, 

daß fie, den Namen nad Beihüger, zu Räubern wurden. Auch dieje 

hat der rächende Arm Willibrords niemals verichont, ſondern ließ über 

fie, die fein Erbarmen übten, ein Wericht ohne Erbarmen ergehen. Gin 

Beiſpiel bietet uns der Vogt Frithelo. Bon wilden, gewaltthätigem Cha: 

rafter, unbeugjam und vor Mord jo wenig zurüdichrefend wie das 

ärgite Naubthier, forderte er von der Abtei Yeiftungen, auf die er fein 

Recht hatte. Da das Klofter jein Begehren abwies, jo ließ er in ſeinem 

Dochmute die Thüre zur Borratsfammer des Hospizes erbredhen. 

Ruocker aus dem Dorfe Orenhofen, der für jede Schandthat mit Nat 

und That zur Hand war, vollführte den Befehl feines wütenden Herrn 

und ergegte fich vergnügt an dem Raube, der ihm verderblid; werden 

jolfte ; denn fofort empfand er den Pfeil des göttlichen Strafgerichtes. 

Nach Haufe zurücgefehrt, konnte er Speis und Trank, die er jo wie- 

derrechtlich genoflen, nicht verdauen ; feinerlei Bemühen, fein Arzneimit— 

tel half; feine Ruhe verichaffte ihm Erleichterung, bis er am achten 

Tage nad) begangener Frevelthat von der Hülle des Fleiſches, ‚von 

jeinem Zelte losgeriffen wurde‘ (Job. 18.14). Seine Leiche wurde an 

den Ort zurüdgebradyt, wo er, für die Welt noch lebendig, doch für 

Gott Schon geitorben, den Fehler begangen hatte. Kaum hatte der Abt 

Negimbert, in deſſen heiligen Seele der Geiſt Gottes Wohnung genom:- 

men, in alles verzeihender Liebe die kirchliche Einſegnung der Leiche be- 

endigt, ‚da zerplagte das den Leib umſchließende Netz, die Eingeweide 

fielen aus ihrer Yage‘ (Lukan. 9 773); und da jchon vorher ‚ein offe- 

nes Grab war fein Machen‘ (Ps. 5.11), entſtrömte den hervorbrechenden 

Ausicheidungen ein unerträglicher Geſtank, der allen auffiel, die an der 
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Zeichenfeter teilnahmen. Nur unter größter Schwierigkeit konnte der 

Körper endlich der Erde übergeben werden. 

Ruockers Herr aber, auf deſſen Befehl der Unglüdliche den Frevel 

begangen hatte, wurde nad) furzem Zeitraume durch gerechten Urteils: 

jpruch, der unter dem Vorſitze des Grafen Gifelbert gefällt wurde, ſei— 

nes Amtes als Vogt entießt. Er hatte noch die Verwegenheit, ſich an 

dem Kriege gegen Wdalbert, den Grafen von Namür, zu beteiligen, 

nahm aber jchon beim erſten Zuſammentreffen jchleunigit Reißaus, die 

Seinigen dem Verderben und der Schande überlaffend, während der 

Feiud faſt feinen Verluſt erlitt. Damals wurde nämlich die Zierde und 

der Ruhm des Bedganes fait vollſtändig vernichtet und diefes Geſchlecht, 

vor den ehemals die Völker zitterten, iſt feitdem völlig wertlos geworden ; 

jowie das Eifen der Lanze, deren Scharfe Spige man abbricht, zum Stoße 

nicht mehr taugt, ebenfo zeichnete der fräftige Stamm des Bedganes, 

wie wenn jeines Schwertes Spitze in jenem Treffen abgebrochen worden 

wäre, jich jeither, jtatt durch kriegeriſche Tüchtigkeit, nur mehr durd) 

jeine Niederlagen aus. Frithelo jelbit, der ehedem in vielen Fehden ge: 

fiegt, nunmehr aber Schande und Ruin über jeine Yandsleute gebracht 

hatte, ftarb, vom Schwerte eines Kriegers durchbohrt, der ihm micht 

ebenbürtig war, indem der Gegner, mit dem Range des Getöteten ver- 

glichen, nur den Namen eines gememen Soldaten verdiente. 

Sein Scwiegerjohn Bertrammus,!) ein wahrer Vorläufer des Anti- 

1) Bertram von Burſcheid (Burg Burscheid bei Diekirch) wird in emer Ur— 

funde von Jahre 1095 genannt, in welcher der luxemburgiſche Graf Heinrich III die 

Bogtei der Abtei Echternady vegelt. Tiefe fir die Gefchichte unſeres mittelalterlichen 

Rechtsweſens höchſt intereflante Urkunde iſt abgedruckt bei Beyer, Urkdb. I. 22. Im 

Fingange derfelben beißt es, daß Bertram als Bogt (wahrjcheinl. Untervogt) dev Abtei 

den Grafen Heinrich durch Seine Ratſchläge, Geſchenke und Betrügereien dahin gebracht 

batte, der Abtei ihre Vogteivechte zu entziehen, die hurz vorher der Abt Regimbertus 

unter großen Opfern feinem Kloſter wieder gefichert hatte. Nach den Kapitularien aus 

farolingiicher Zeit, die von einem Untervogt noch nichts willen, ſollte der Vogt vom 

Abte umd feiner Genoflenichaft in Gegemvart des Grafen in öffentlicher Gerichtsver 

ſammlung ernannt und beitellt werden und war derfelbe durchaus Beamter des Abtes, 

der ihn auch entfernen fonnte. Die oben genannte Urk. von 1095, die eben unter 

dem Abte Thiofrid ausgeftellt wird, enthält nun die Beſtimmung, daß der Bogt, wel— 

cher jchon jeit dem 10. Jahrh. immer der Graf von Yuremburg war, einen (Inter) 

vogt nur aus der familia (aus den Bafallen ?} der Abtei beitellen dürfe, nach freier 

Wahl desfelben durch die Senoffen und Intergebenen der Abtei (die Teilnahme der 

letsteren bei der Wahl wird wohl nie vechtliche Formen gehabt haben. Wait, Berf. 

(Sejch. VIE. 325). Die Eingeſeſſenen des abteilichen Grundbeſitzes bezablen feine Bog- 

teifteuer und bejuchen das Ding (Vandgericht) nur, wenn der Vogt faiferlichen Ban 

Gewalt) dafür befitt. Auch darf der Bogt in 23 au die Abtei ftoßenden Frohnhäu 

ſern ſowie im mehreren in der Nähe von Gchternach gelegenen Törfern Ernzen, Bol: 

fendorf, Steinheim, Bech, rel und Yanterborn) nur dann Werichtstag balten, wenn er 

dazu vom Abte oder von folchen, für die der Probſt oder der Meier der Abtei nicht zu— 

- 
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chrift, bitterer als die Bertramſtaude, aber weit nicht So unſchädlich 

wie dieje, hatte ‚in ſchmalem Befistnm, größere Schwingen hervor aus 

dem Neſt gebreitet‘ (Hor. ep. 1.20.21) und durch jeine Gewandtheit zu 

der Höhe einer erhabenen Würde ſich emporgeſchwungen; dann, Itrotend 

vor Hochmut über ſolche Erhebung und jeiner nicht mehr Herr, verübte 

er gegen die Diener Gottes und gegen den bi. Willibrord alles, was er 

an Betrug und an Unheil nur erjinnen fonnte, bis er endlich durch 

göttlichen Ratſchluß ebenſo ſchnell vernichtet wurde wie er erhoben wor: 

den war. Ohne zu reden von mehreren Heimſuchungen, die ihn trafen, 

verlor er jeine fat umeinnehmbare Burg Burjcheid, jeinen reichen Güter— 

befig und feine auf ‚goldenem Wagen‘ (Hor. epod. 9.21) fahrende 

Herrlichkeit der Welt. Eine lange Neihe von Jahren hindurd mit den 

Blannflnche beladen und des Mechtes eines freien Mannes beranbt, ging 

er dem Gerichte der ewigen Verwerfung entgegen. 

Doch ‚eher wirde abjcjliegen den Tag am gedunfelten Himmel der 

Abendftern‘ (Virg. Aen. 1.374), als id) es vermöchte, ‚die Gejchichte 

unjerer Leiden erzählend‘ (Virg. ibid.), alle Arten von Verbrechen zu 

berichten, welde von ungerechten Zchugvögten, nein, von veigenden 

Wölfen gegen das Gotteshaus und feine Genoſſenſchaft verübt wurden, 

und mit Namen alle die Strafgerichte anzuführen, welche über die 

Frevler ergingen. 

ftandig wären, eingeladen wird, oder wenn es ſich um Ernennung von Schöffen oder 

um blutige Berlekung und andere veinliche Sachen handelt, bei denen Zweikampf als 

Vemeismittel dient. Der Bogt darf niemanden das Pferd nehmen, darf audı ohne 

richterliches Urteil niemand ſchlagen. Wird ein Höriger des Kloſters bei Diebſtahl ertappt, 

fo fällt jene Habe dem Abte zu; die That ſelbſt wird nach den Geſetzen beitraft. Die 

Geldbußen follen die Serichtstage, wo der Meier oder der Rendant dev Abtei Beiſitzer 

find, unter Zuziehung dev Schöffen, mit erbarmender Rückſicht auf die Verhältuiſſe des 

Telinguenten bemefien ; ein Trittel der Bußen kömmt dem Vogte zu, dos übrige dem 

Abt. Tas IWchrgeld für einen getöteten Hinterſaſſen gehört dem Abte ganz; muß der 

Vogt es eintreiben, erhält diefer davon ein Drittel. Wer den Burgbann bricht, bezabit 

60 Schillinge (damals zu etwa I Thlr. beutigen Wertes), wovon dem Vogt ein Drit— 

tet zukommt. In Streitiachen über Beſitz der Hörigen und Zins der Abteigüter bat 

der Vogt nicht mitzufiprechen. — Es verdient bevvorgeboben zu werden, daß Graf Hein: 

vich diefe Bogteiordnung traf nadı Beratung mit dem Yandesadel (enm optimatibus 

suis) unter Vorſitz des Pfalzgrafen als Vertreter des Kaiſers; intereffant iſt auch, daß 

die Verfügung mur die Grundhörigen betrifft, alfo die Yauern (in aratura et mes- 

sione), worin wohl der Gegenſatz zu Handel und Handwerk, alfo zur ſiädtiſchen Bes 

völferung, die nicht unter abteilicher Gerichtsbarkeit ſteht, ansgedrüdt it. 

1) Pyrethrum, der fog. deutiche Bertram, Nießkraut. Die Blätter haben einen 

fcharfen, brennenden Geſchmack; die Wurzel diente in früheren Zeiten als Hausmittel 

und wurde befonders gegen Zahnweh empfohlen. Der Pflanzenname Bertram it offen- 

bar aus Pyrethrum der deutichen Sprache zugerichtet (Grimm). Der Perſonenname 

Bertramns, mit dem Thiof. Spielt, it dagegen wabrichernlich deutichen Uriprungs. 

— — — 
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Ilotizen 
über ein in Hlüncyen neu entdechktes, dem 

Albrecht Dürer 

zugeſchriebenes Gemälde, 
Bon 

Michael ENGELS. 

(Mit einer Abbildung.) 

„Was von Albredyt Dürer fterblich war, wird von dieſem Hügel 

geborgen“, jchrieb am Sterbetage des Meifters, am 6. April 1528, der 

trene Freund Dürers, der Nürnberger Batrizier Willibald Pirkheimer 

in lateinischen Xettern auf die Gedächtnistafel der Dürer’jchen Familien: 

gruft auf dem Johanniskirchhof zu Nürnberg. Der gelchrte Dumanift 

und Ratſherr (1470— 1530; wollte mit diefen Worten offenbar jagen, 

daß Dürers Geiſt in jeinen Werken beftändig fortlebe und unausgejegt 

veredelnden Einfluß ausübe. — Und fürwahr, fein Meiſter der begin- 

enden Nenailjancezeit fteht auf dem Gebiete der Malerei, der Kupfer: 

ſtecher- und Holzſchneidekunſt diesjeits der Alpen jo achtunggebietend da, 

wie Albrecht Dürer, der Nürnberger Goldichmiedsjohn (1471—1528\. 

Hätte Dürer, deſſen Ideenreichtum unerſchöpflich war, gleich Michel 

Angelo und Raphael, einen hohen päpftlichden Gönner und Auftraggeber 

gehabt, jein Ruhm hätte vielleicht den der großen Italiener überflügelt. 

Sp aber jtand feine Wiege, anftatt im jonnigen Lande der Kunft, im 

falten Deutſchland, und obſchon jein Ruf bei jeinen Zeitgenojjen weit 

über die Grenzen feines Baterlandes hinausging, jo war er doch ſchon 

im 17. Jahrhundert faſt vergeilen, und erſt Goethe wies wieder auf 

ihn hin als auf eimen Mleifter, der an „Wahrheit, Erhabenheit und 

jelbit an Grazie nur die erſten Italiener zu jeinesgleihen hat”. Seit: 

her hat eine förmliche „Dürerforichung" das Leben und Wirfen diejes 

ausgezeichneten Künſtlers vollſtändig aufgedeckt und der deutichen Nation 

einen ihrer bedentendjten Männer gleichjam wiedergeſchenkt. 

Dürer bewegte jich mit jeiner ganzen Kunſt hanptſächlich im chrift- 

lichen Jdeenfreife, und bezeichnend dafür iſt fein eigner Ausſpruch: 

„Die Kunſt der Malerei wird gebraucht im Dienfte der Kirche". Auch 

den Standpunkt, welchen er der Auffaſſung und Technik gegenüber ein: 

nahm, kennzeichnen jeine Worte: „Wahrhaftig tet die Kunſt im der 

Natur, wer fie heraus kann reißen, der hat fie. Niemand joll glauben, 

daß er etwas bejfer machen könne, als wie es Gott geichaffen hat: 

nimmermchr kann ein Menſch aus cignem Sinnen ein ſchönes Bild 

machen : wenn aber einer durd vieles Nachbilden der Natur jein Ge— 
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müt voll gefaßt hat, jo befamet fic die Kunſt und erwächft und bringt 
ihres Gejchlechtes Früchte hervor: daraus wird der verſammelte heimliche 
Schatz des Herzens offenbar durch das Werk und die neue Kreatur, die 
einer in feinem Herz jchafft, in der Geftalt eines Dinges." 

Dem modernen, fünftleriich gebildeten Augen mögen heutzutage die 

Werke Dürers vielleicht weniger zufagen, da die Härten der Zeichnung 

und des Kolorites und das Knitterige des FFaltenwurfs gegenüber der 

heutigen Malweiſe abzuftoßen geeignet find; aber das Innige und 

Maine der Auffaſſung, ſowie der großartige Phantafienreichtum halten 

auch noch heute umd immmerdar den aufmerkfiamen Beſchauer in ihrem 

Banne gefangen. 

Es ift nicht hier am Plage, das gelamte Werk des Meiſters auf: 

zuzählen und nad Namen und Klaſſen gegliedert vor Augen zu führen. 

Seine Gemälde jowohl, wie zahlreiche Eremplare feiner Kupferſtiche und 

Holzichnittfolgen find befannt und werden in den Muſeen- und Kupfer— 

ftidyfabinetten Europas aufbewahrt ; ſie ſind die Freude und das geiftige 

Labjal der zahllojen Verehrer des Meifters, Ein bis jegt verborgenes, 

noch nid)t wieder entdecktes Werf Diürers jcheint nicht zu eriftieren und 

das Auffinden eines jolchen wäre cin bedeutendes Funitgeichichtliches 

Ereignis. Der Kunſthandel hat jich freilich ſchon öfters in unredlicher 

Weile des foftbaren Stoffes bemächtigt und große Geldjummen aus 

„Talichen Dürers“ bei reihen privaten Kunitfreunden herausgepreßt. 

Es jegelt mancher „Dürer” noch heute unter falicher Flagge, aber 

niit einem dor einiger Zeit in München aufgetauchten „Dürer“ jcheint es 

doc), was die Echtheit anbelangt, etwas günstiger zu ftehen. Da ich mir 

angelegen jein lien, alles Schriftliche oder Gedrucktes, das bis jett über 

diefes Bild in die Defientlichkeit gedrungen ift, zu Tammeln, und ich 

periönlich während meines verflojfenen Ferienaufenthaltes im August und 

September 1899 in München mit dent Beſitzer des Werfes in Verkehr 

trat und das Original zu jchen das Vergnügen hatte, To glaube ich, 

daß der Stoff genügend befähigt iſt, das Intereſſe unjerer verehrten 

Vereinsmitglieder auf kurze Zeit zu feſſeln. 

In der ſchönen Reſidenzſtadt Bayerns, Schommerftraße 9, wohnt 

Herr Kunftverleger Friedrich) Burger, ein geborener Badenjer, der vor 

einigen Jahren furz nach jeiner Beirat mit einer münchener Bürgers: 

tochter bei jeinen Schwiegereltern ein kleines Gemälde entdedte, das ſich 

ſchon einige Generationen im Belige dieſer Familie befindet. Das geübte 

Ange des Kunftveriegers erkannte jofort den Fünftleriichen Wert des Bildes 

und deſſen Zugehörigkeit zur altdentichen Schule. Es jtellt den dornenge- 

frönten Ehriftus dar, mit leidensdurchfurchtem Airgeficht, in goldenen defo- 

rativem Nimbus und mit jegnend erhobener rechten Dand. (S. die Abbildung). 
Dyo 
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Ein Meonogramm {oder Künftlername) konnte Herr Burger trog alfen 
Suchens nicht entdeden, objchon jeine Schwiegereltern ihm die wichtige 
Mitteilung machten, daR laut mündlicher Überlieferung ihrer Großeltern 

ein folches Monogrammı beftche, aber im Laufe de3 BOjährigen Krieges 
aus Furcht vor etwaiger Entführung des Bildes verdedt worden jei. 

Herr Burger brachte nun das Gemälde zunächt zum Profeſſor, 

Hofmaler und Konjervator der Königl. älteren Pinafothet, Herrn Hau— 

jer, der es etwas reinigte und mit einem neuen Firniß überzog, die Mei: 
nung aber, es könnte vielleicht ein „Dürer“ fein, jchroff zurückwies. 

Andere Kenner jedoch glaubten Dürers Stil und Malweiie zu erfennen, 
und als jchlienlih S. Königl. Hoheit der Großherzog von Baden, der 

Landesherr Burgers, zu Karlsruhe perjönlich die Überzengung ausiprad), 

einen cchten „Dürer“ vor fich zu haben, und jogar auf dem Gemälde 

eine etwas dunklere Stelle am rechten Nande des Hintergrumdes als die 

Stelle bezeichnete, wo er das verdeckte Monogramm vermute, da wurde 

dem Gemälde bald eine allgemeinere Aufmerkſamkeit gejchenft. Der Erfolg 

war der, daR alle diejenigen, die Kenntnis von der Sache hatten, ſich 

im zwei Gruppen teilten, wodurd Deren Burger einerjeits viele Glück— 

wüniche, anderjeits aber auch viele Anfeindungen zuteil wurden. 

Ein hervorragender Nunftfenner, Brofeffor Dr. Oskar Freiherr 

Lochner von Hüttenbach, jchrieb einen längeren Artikel über das Ge— 

mälde, der manche Zweifler befehrte und deſſen Wortlaut wir hier fol: 

gen laſſen: 

Im Befise des Herrn Friedrich Burger in München befindet fich ein 

prächtiges altes Bild, von dem Befiger „Der jegnende Heiland" genannt 

und mit Mecht Albrecht Dürer zugefchrieben. Das Bild mußt mit 

der einfachen jpätgothiichen Rahme 28:39, em., die Bildfläche ſelbſt 
24:35 em. Der Grund it ein feines Gewebe (Seide ?,, über eine 

Dolztafel geipannt. Mit Ausnahme des Dintergrumdes ift das Gemälde 

noch ſehr gut erhalten. 

Bir ſehen einen dornengefrönten Deiland in halber Figur vor uns. 

Das Daupt ift mit leichter Vleigung ein wenig nach rechts gewandt. 

Wallendes Haar in der traditionellen „Farbe einer vollreifen Haſelnuß“ 

umrahmt die breite Stirne und füllt leicht gewellt auf die Schultern 

herab. Gin ſpärlicher, am Kinn doppeltgeteilter Bart, umgibt die unte— 

ren Bartien des Antliges. Der PBurpurmantel kleidet die Schultern 

und fchließt das Ganze nach unten wieder dunkel ab. Die Rechte ift 

zum Segen erhoben, während die Linke auf einen Schriftrahmen auf: 

liegt. Der Lolalton des Fleiſches iſt gelbliche, die Schattierung fait 

durchweg braun. Die Augenlider find ftarf gerötet, wodurd die Wirkung 

des Anges erhöht wird, das in feuchten Ganze voll Liebe und Schmerz 

zugleich den Beſchauer unwillkürlich bannt. Einige Thränen, die nur der 
2 2 
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höchſte Schmerz ausgepreßt, fteigern den Ausdruck zu erjchütternder 

Wahrheit. Das Daupt ift geſchmückt mit dem Kreuznimbus, aus lilien- 

artig fich teilenden Strahlen gebildet, oben dazwiichen ein A und O; 

auf dem Schriftrahmen unter dem Bilde ift eine Unterichrift von zwei 

lateinischen Herametern angefügt. Die Schriftzeihen (A und OÖ als 

Initialen, die Derameter in ſchlanken Minusteln) tragen jpätgothiiches 

Sepräge. Die einzelnen Worte find durch Afterifen getrennt. Nimbus 

und Buchftaben find in Gold aufgetragen. 

Demmach wäre unfer Bild cher als Eece homo denn als „jegnen- 

der Heiland" zu bezeichnen, obwohl beide Momente jo in eins zuſam— 

menfließen, daß es jchwer hält, einen adäquaten Ausdruck zu Finden. 

Tiefer, körperlicher, tiefer ſeeliſcher Schmerz iſt hier gepaart mit höchſter 

Milde und Liebe, Wir ſchauen eben den leidenden Gottmenſchen und 

Erlöjfer. Alle die herrlichen Gedanken des kirchlichen Officiums find in 

diefem Bilde verkörpert: „O vos omnes qui transitis per viam, at- 

tendite et videte, si est dolor sieut dolor meus* („Ihr alle, die ihr 

des Weges vorübergeht, jehet zu „Die Schmady bricht ihm fein Herz, 

Er ift voll Traurigfeit* und betrachtet, ob ein Schmerz ift gleich dem 

meinen”); jo ruft er uns zu: „Popule meus, quid feei tibi*, „Mein 

Volk, was habe ich dir gethan ?" jo Fleht fein Blick. Und doch will der 

Erlöſer nicht Hagen, jondern nur durd den Anblid des Uebermaßes 

jeiner Leiden und jeiner Liebe Seelen vom Berderben retten. Darum 

auch noch die Hand zum Segen erhoben. Darum überdies die Unter: 

ſchrift: 

Hance » tristem - faciem # tristi = te » cernere » vultu # 

Convenit » ut » laetam » post # mortem « possis # habere * 
(Zrauernder Miene geziemt dir, dies trauernde Antlig zu ſchauen, 

Daß nad) dein Tode dich einjtens das Trendige lächelnd begrüße.) 

Wir willen nur ein ähnliches Kunftwerf, das herrliche Necitativ 

Händels über die Worte: „Er fah um ſich, ob’S jemand jammerte, aber 

da war feiner, feiner, der da Zroft dem Dulder gab.“ Händels Mufif 

ift von ähnlicher Wahrheit und Tiefe wie dieſes Werft aus Dürers 

meifterlichem Binjel. 

Die Art des Geſammtvortrages unſeres Gemäldes entipricht im 

MWejentlichen jener Manier Dürers, welche Waagen trefflih alſo charak- 

terifiert hat (Handb. der dentichen und miederländ. Malerei I. S. 201): 

„In der Behandlung herricht immer das Element des Zeichnens vor, 

jehr häufig find vollends die Gontoure breit und meifterlich hingelegt, 

die Schatten jchraffirt, und die Flächen nur mit Laſurfarben behandelt." 

Thatjächlich ift der Vortrag auch bei unjerm Bilde „ungemein fein und 

geiſtreich, doch mehr im jeiner zeichnenden und lafierenden, als impajtie: 

renden und verichmelzenden Weiſe.“ (a. a. ©. 5. 210). 
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Betrachten wir nun wiederum die Ausführung des Haares — jedes 

einzelne jcheint für fich gezeichnet, — die Schattierung der Dornenfrone, 

der Najenwurzel, der rechten Dand. Auch einige Därten, die realiftiic) 

herben Züge um die Augen, die jcharfe Conturlinie des Spottmantels, 

die fleinen, fait mur gezeichneten, „etwas verzwidten" Hände, die jcharf 

herausgearbeiteten Schnen des Halſes, fie weilen allgemein auf den 

Meifter hin. Wie fein und wohlgejtaltet iſt dagegen die Naje, ähnlid) 

dem berühmten Selbftporträt. 

Außer der Manier find aber noc) einige fleinere Zeichen, die für 

Dürer jprechen, nicht leicht von der Dand zu weilen, jo da der 3fache 

Strablennimbus, die ipätgothiichen Schriftzeichen, vor Allem aber wenige 

Spuren, die ſich nur auf dem Uriginal bemerken fallen. Zrog der un— 

günftigen Firnißichicht und der itarfen Uebermalung erkennt man näm— 

lich auf dem Hintergrunde bei gutem Licht Heine Skizzen, jo oberhalb 

des Omega in der leeren Ede rechts den Kopf cines ziemlich ſtarken 

Mannes im Belzmantel (Donator ?), ebenso jcheint in und unter dem 

Alpha ein Selbftporträt Dürer verſteckt zu fein (ähnlich jenen des 

Allerheiligenbildes). Es laffen ſich noch mehrere ſolche minutiöſe Skiz— 

zierungen vermuten. Diele rühren aber doch faum von einem Kopiſten 

her, während jie Dürers nimmermüder zeichneriicher Phantajie gar wohl 

entiprechen, jagt er doch ſelbſt von jih: „Ein guter Maler ift inwendig 

voll Figuren und wenn's möglich wäre, daß cr ewiglich Ichte, jo hätte 

er aus den inneren Ideen, wovon Platon jchreibt, allezeit etwas neues 

durch die Werke auszugießen.“ (v. Janitſchek, Geſch. d. deutich. Malerei, 

S. 330.) Leider ift wegen der blaugrünen Übermalung und dien Fir: 

nißichicht vor einer Neftauration fein endgiltiges Urteil abzugeben. 

Von diefer Uebermalung, jagt Walter Kühn in Xeipzig, welcher 

diejelbe genauer unterſuchte (Technisches Gutachten vom 26. Auguft 

1893): Man jicht deutlich „den Unterjchied zwiichen dem alten urſprüng— 

lichen Grunde und der nachträglichen Uebermalung. Dieje ift ziemlic) 

jtarfe Dedfarbe, denn die Fäden des Gewebes werden vollitändig ver: 

dunkelt. Die Farbe ift ſtumpf umd undurchſichtig, ganz im Gegenjage 

zu den leuchtenden und klaren Tönen des alten Grundes. Sie folgt den 

Formen ungeſchickt, ohne jeden Verſuch, die Uebergänge weich zu ver: 

binden." „Bei der TFeinheit der alten Malerei, meint derjelbe, läßt ſich 

nicht beſtimmen, ob die Uebermalung einen zerftörten Dintergrund be— 

deckt, oder einen noch in gutem Zuftande befindlichen. Willfürliche Ueber: 

malungen ohne jeden zwingenden Grund find durchaus nichts ſeltenes.“ 

Wir haben ja dafür den Beweis in dem Holzichuher Bilde, das eben— 

falls willfürlich übermalt war. Wenn Kühn vermutet, der Grund jei 

„ahnlich wie an den Uebergängen vom Haar zum Hintergrunde mit 

dünner Farbe in warmen Tönen unterlegt . . . . vielleicht mit blauer 
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Farbe . . . . auch Meattgold oder Gelb fünnen angebracht ſein“, möch— 

ten wir uns für einen grünlichbraunen Grund ausipreden. 

Ueberdies it das ganze Gemälde mit einer Harzfirnißſchicht und 

darüber noc mit einer diefen Delfirniglage überzogen (cbenda). 

Alldies beeinträchtigt inden die Hauptpartien des Bildes nicht To 

iehr, daß fich nicht eine vollendete Technik erfennen ließe, namentlich in 

den leuchtenden durchlichtigen Fleiſchtönen. 

Das Monogramm ift durch die Ucbermalung bis auf wenige Spu: 

ren verdeckt. Dieſe befinden id) rechts nahe der Mitte des Nandes und 

laffen die Schattenftriche des Heinen Dürer’ichen Monogramms, darüber 

die Juhreszahl 1521 erfennen. 2. Kal. Hoheit Großherzog Friedrich 

von Baden entdeckte im verfloffenen Jahre bei Befichtigung des Drigi- 

nals das Monogramm zuerit. 

Auffaſſung, Technik und ausdrüdtiche Bezeichnung ſprechen alio für 

die Echtheit unjeres Bildes als eines Dürer’ichen Originals. Daß das 

Jahr 1521 für die Entitchungszeit umeres Gemäldes aus inneren 

Gründen zutreffend ift, möchte aus Folgenden erhellen. 

Dürer fehrte im Sommer diejes Jahres von feiner Neife im die 

Niederlande zurüd. Was er darnach jehnf, waren meiſt Bildniſſe und 

zwar Bruftbilder. In diejelbe Zeit trifft eine Folge von WBorträts in 

Kupferftich, „der Mehrzahl nach Heine Blätter mit geringen Teil der 

Bruſt unter den ziemlich großen und ſehr ausgeführten Köpfen, mit 

Unterschrift und zum Teil lateintichen Texten verjchen.“ (v. Eye, Leben 

und Wirken Dürers. Nördlingen 1869, 2.443 f.). Merkmale, die auch 

bei unſerem Bilde zutreffen. Mehnliche Verhältniſſe weiſt ja auch das 

Gemälde jener Zeit auf, welches uns den verjpotteten Deiland zwiichen 

Pilatus und einem Ankläger darfteltt. ia. a. DO. S. 448.) 

Beſonders merkwürdig it bei Dürer die Auffaſſung des Chrijtus: 

typus: Thauſing unterjcheidet mit Recht einen originell Dürer’ichen nnd 

einen mehr traditionellen Typus, welch fegterer aber eine Ansnahme 

bilde. Bei unierm Wilde ift die Naſe noch jo wohlgejtalt wie bei dem 

ureigenen Chriſiustypus Dürers. Sie ift feinem eigenen Antlie ent: 

Ichnt, wie noch mancher andere Zug feiner früheren Chriftusbilder ; 

„denn einer jeden Mutter gefällt ihr Kind wohl, sagt er ſelbſt, daher 

kommt, dan viele Maler machen, was ihnen gleich ficht." (Ihaufing, 

Dürer, Yeipzig 1884, 11. 2. 107. Aber das Kinn it bei unſerm Ge— 

mälde jpiger, der Bart Ipärlicher, das ganze Antlitz ſchmäler als .früher 

gehalten. Vor der niederländischen Reiſe baben wir eine einzige ſolche 

Ausnahme und zwar wieder ein Eecce homo ‘in der Kunſthalle zu 

Bremen), „das uns ganz den mittclalterlichen, altchriftlichen Typus“ 

zeigt, den die „van End, Rogier van der Weyden noch ammwandten, den 

Schhonganer noch feſthält und den anch heute nod) die von Rom aus 



verbreitete „vera efhigies® darſtellt . . . . eine hohe, runde gewölbte 

Stirne, geihwungene Augenbrauen, geraden Najenrüden, ſpitzzugehendes 

Kinn und Untergeficht : er hat das Gepräge wie lauter Sanftmuth und 

Duldung“ (a. a. O. ©. 106 und 1071. * Sit jenes Bild fchwer zu er 

Hären, jo liegt doc) bier bei der Rückkehr aus den Niederlanden die 

Erklärung nahe, Dürer hat ja eben Quentin Maſſys uud die nieder: 

ländiiche Schule fennen gelernt. Und obwohl er ſich (a. a. O. ©. 107) 

„des Widerjpruchs bewußt" war, „in den er fich dur Einführung des 

neuen Dürer'ſchen) Chriftusfopfes mit der Tradition ſetzte“, vielleicht 

richtiger gerade, weil er ich diefes Widerjpruches bewußt wurde, als er 

das rege Nunftleben der Niederlande „mit offenen Mugen“ verfolgte, 

nahm er frühere traditionelle Züge in feinen Chriſtus auf. Wir erraten 

ja den Einfluß der Niederländer befonders des Quentin Maſſys „bein 

Anblif der legten Gemälde, die Dürer noch zu vollenden beichteden 

waren", allenthalben. „Quentin Maſſys war der erfte Maler, den Dürer 

in den Niederlanden auffuchte; er war unter den Lebenden auch der 

einzige, der fich mit ihm meſſen fünnte” (a. a. O. ©. 177. Zu Quen: 

tin Maſſys „eigentümlichften und anzichendften Bildern“ gehören aber 

„halbe Figuren von Chriftus und Maria, welche jchon in jeiner Zeit 

ichr angeiprochen haben müflen, indem er fie verichiedentlidy) wiederholt 

hat" (Waagen, Handb. I. ©. 148), Wie jehr Dürer auch Nogier van 

der Weyden und Hugo van der Goes intereffirten, zeigt ſeine Aufzeich- 

nung, fie jeten „beide große Meifter geweſen.“ (Thanfing. II. S. 204). 

Bei ihnen fand Dürer jeine Eigenart Verwandtes und Anregung neuer 

Seen. Warum ſollte ihm micht als echte Künſtleraufgabe erichienen 

jein, einerieit$ der uralten Tradition, andrerjeits jeinem eigenen Genius 

durch künſtleriſche Verſchmelzung beider Ideen gerecht zu werden ? 

Dürer jelbjt hat den Gegenftand öfters wiederholt in Gemälde, 

Stich und Schnitt. Ban Eye erwähnt nod) als bedeutenderes Gemälde, 

„ein Eleines vom Jahre 1514, ein Daupt Chriſti mit der Dornenfrone, 

gerade von vorm geſehen, von jehr Torgfältiger Behandlung und ernftem 

Ausdrud.” Es eritiere dreimal „und zwar in der Sammlung der Aula 

zu Göttingen, im Befige des Großhändlers Merkel zu Nürnberg und 

in der Umiverfitätsfirche zu Innsbruck. Nur ein Nebeneinanderhalten 

der Bilder fünnte enticheiden, weldjes den meilten Anſpruch auf Mecht- 

heit habe.“ Das dritte, um ein Jahr jpäter datiert, jet von Heller be- 

*Thauſing beichreibt das Bild, a. a. O. ©. 108, alfo: „Büſte, */, Icbensgroß, 

ganz von vorne geichen, anf ſchwarzem Srund, auf Holz, Meter: 5. 0,195 Br, 0,175, 

Haar aus der Stirn geſtrichen, glatt berabfallend, Bart ſchlicht in zwei Spiten aus: 

laufend, Heiligenichein freuziörmig (dreiiach‘, dazwiſchen Strablenbündel. Gewand rot 

mit Soldfaum, darauf: JH S. und N PS. Rechts die echte Jahreszahl und das 

Monogramm. Der Yefer wird leicht das unſerem Bilde Aehnliche erkennen. 



© _” worden. „Unmöglic; wäre es aber nicht, daß wenigitens die 

zwei erjten von Dürer oder zum Teil aus feiner Werkjtatt herrührten, 

indem jeine Dand zei jeden das Beſte gethban. Es waren dies Bilder 

wie fie fich immer gut verkaufen liegen, und warum  jollten beliebte 

Stücke zu jener Zeit nicht jo qut öfter bejtellt oder auf den Berfauf 

wiederholt worden jein, wie heutzutage ?* (Eye. S. 345 f.) Wir ſtim— 

men diefer Bemerkung bei, glauben aber, bei unſerm Bilde habe Dürer 

doch nicht an eine Wiederholung deſſelben früheren Gegenftandes in dic: 

ſem legteren Sinne gedadjt. Jeder erkennt aus den eingangs Erwähnten 

wie viele originelle Züge dasſelbe aufweilt, die nichts mit einer hand- 

werkmäßigen Schablone gemein haben, Tondern den fortichreitenden ſtets 

Neues ichaffenden Geift Diirers befunden, 

Endlich icheint auch noch der Unterichrift des Bildes, außer der 

ichon erwähnten formalen nod eine tiefere Bedeutung zuzukommen. 

Dürers erjte Neime, die er überhaupt dichtete, lauteten : 

„Du aller Engel Spiegel und Erlöfer der Welt 

Dein große Marter jei für mein’ Sind ein Widergelt." 

(Thanfing. II. ©. 85.) 

Spricht er bier nicht einen Gedanken aus *), der den angeführten 

lateinischen Verſen verwandt iſt? Much dieſe legteren fünnte Dürer etwa 

mit Hilfe feines gelchrten Freundes Pirkheimer (a. a. O. 2. ST) ge: 

fertigt haben. Hier klingt überdies ein jo trüber, erniter Tom durd), daß 

wir ihn nicht mit dem Ernſte des Alters allein erllären wollen. Es 

entipricht dem leidenden Zuſtande Dürers jehr wohl. „Die wunderliche 

Krankheit", die er aus den Niederlanden mitbrachte ia. a. O. S. 561), 

quälte ihn bejonders im Jahre 1521 wiederholt. Er zeichnet fich ſelbſt 

in nadter Figur und bezeichnet die Zelle, wo ihm jo „weh“ ift (a. a. 

DO. ©. 292, Noch öfters erwähnt er jein Yerden, und es jcheint, daß 

er dadurch oft im Schmerzlich gedrüdter Ztimmung war, bis er an der: 

jelben Krankheit raſch verichted. Spricht er nicht diefe Stimmung aus, 

wenn er unter des Erlöjers Bild die Worte fügt: 

x hane # tristem # faeiem — tristi # te = cernere » vulta * 

* eonvenit x ut + Jactam = post « mortem » possis « habere « 

Es jind alſo gewiß, abgeiehben von dem Monogramme der äußern 

und innern Momente genug vorhanden, welche zum Beweiſe für die 

Echtheit unſeres Bildes angeführt werden fünnen. 

Das Gemälde iſt eine Perle chriſtlicher Kunſt und zeigt uns ganz 

das „Teinere und cedlere Empfinden Dürers in der Daritellung des 

Schmerzes (Dr. B. Wiehl. Deutiche und italienische Kunftcharaftere. 

Frankfurt 1893. 2. 156). „Oewaltiger noch hat Michelangelo das 

* *) Die Berdienftlichfeit der veuigen Betrachtung des Yeidens Chrifti. 
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jchmerzliche Ringen im Menſchen ausgeiprochen, tiefer und innerlicher 

aber feiner als Dürer, und während wir dort ein Ningen erfennen, 

dem eine volle Verſöhnung verfagt bleiben mußte, jo it dagegen Dürers 

Kunſt eine durchweg verjöhnende, denn nicht mur das jchwere Leid er: 

greift uns jo mächtig bei jeinem Chriſtus, ſondern noch mehr fejlelt das 

tiefe Gemütvolle desjelben, jowie das Tragen des Leidens mit edler 

Würde, mit Kraft und Feftigfeit, das Chriſtus auch im der tiefjten Er: 

niedrigung als Sieger und Erlöſer erfennen läßt; gerade hierin iſt 

Dürers Ehriftus eines der tiefftempfundenen, mächtigiten und edelſten 

Ideale, welche die chriftliche Kunft kennt." (a. a. O. S. 137.) 

Das beiprochene Gemälde bilder hierin Feine Ausnahme, Sondern 

gehört Tücher zu den edelften und jeltenften Schöpfungen des unfterblichen 

Meilters. 

— 

S. Majeſtät der deutſche Kaiſer hörte, waährſcheinlich durch den 

Großherzog von Baden, von dem unentdeckten Gemälde und berief den 

Befiger mit dem Bilde nach Berlin. Herr Burger wurde jehr Leutjelig 

empfangen, aber das vorher eingeholte Gutachten Profeſſor Hauſers und 

die geforderte jehr hoch geichraubte Geldſumme beftimmten den Sailer, 

vorläufig vor den Ankaufe zurückzutreten. 

Das Bild befand id) alfo bald wieder in München, und der erfin- 

deriiche Geiſt jeines Beſitzers fuchte nach nenen Mitteln, über die Urhe— 

berichaft des Werkes die Wahrheit zu ergründen. Wie es gewöhnlich der 

Fall it, Jo kam ihm erft auf weiten Ummege ein nahe liegender Ge: 

danfe, nämlich das Gemälde bei dir Firma Haller u. Söhne, photo: 

graphiiches Atelier und Yaboratorium mit NRöntgen-Strahlen, Schwan: 

thaleritraße I1, durchleuchten zu laſſen, und zwar im Beilein des Herrn 

Profeſſors Dr. van Lommel, Vorſtand des phyſikaliſchen Inſtitutes der 

Königl. Ludwig-Maximilians-Univerſität. Dieſer Gelehrte ſtellte nach 

einem überraſchenden Reſultate folgende Urkunde aus: 

Herr F. R. Burger, Kunſtverleger, Hier, legte dem Unterzeichneten 

ein in ſeinem Beſitze befindliches altes Oelgemälde vor, Chriſtuskopf 

mit Dornenkrone, auf Holz gemalt, mit altem hölzernen Rahmen. Das 

ſchöne mit künſtleriſcher Vollendung gemalte Bild rührt anjcheinend von 

Albrecht Dürer her. Ein Künftlernane oder Monograum iſt jedoch auf 

dem mit dunklem Firnis überzogenen Bilde für das Auge nicht erkenn— 

bar. Nachdem durd) genaue Belichtigung des Gemäldes feſtgeſtellt war, 

daß feinerlei etwa durch Täuschung berechnete Veränderung (Übermalung 

oder dergl.; ftattgefunden hatte, wurde in Gegenwart des Unterzeichneten 

im Atelier der Derren Fror. Halter u. Söhne, Kunſtanſtalt hier, eine 

Durchleuchtung des Bildes mit Nöntgenftrahlen vorgenonumen. Das 
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Bild wurde wagerecht mit der Bildjeite nad) unten auf die in ſchwarzes 

Papier gewicelte photographi
iche 

Platte gelegt und von oben her durd) 

die Dolzplatte hindurch bejtrahlt. Der Unterzeichne
te 

hat alle Procedu— 

ren, das Einwideln der Platte, das Hervorrufen
 

und FFirieren, auf’s 

genaueſte überwacht und verfolgt. Das Ergebnis war, daß auf der 

Platte nahe am ande vollfommen
 

deutlich das befannte Dürer’iche
 

Monogram
m 

mit der Jahreszahl
 

1524 hell auf dunklem Grunde zum 

Vorſchein kam. Außerdem zeigte fich, daß das Bild auf 

ein feines Gewebe, vermuthlich Seide, womit die Holztafel 

überzogen ift, gemalt war. 

|) \ Der Unterzeichnete hat hierdurdy die Überzeugung gewon— 

ven, daß jenes Monogramm, wahrjcheinlich mit derjelben 

Soldfarbe gemalt, wie die Inſchrift am unteren Rande des Bildes, 

unter der Firnißſchicht vorhanden ift. 

Münden, 14. März 1898. 

gez. Prof. Dr. von LOMMEL, 

Vorſtand des phyſikaliſchen Inſtituts der 

kgl. Ludwig-Maximilians-Univerſität. 

1524 

Ein ähnliches Atteft ftellte der Kunſtmaler Dans Kohl, Bilder: 

Neftaurateur der fol. Schlöffer aus, das aljo lautet: 

„Dem Unterzeichneten legte Derr Fr. R. Burger, Kunſtverleger 

dahier, ein in jeinem Beige befindliches altes Dclgemälde : „Der jegnende 

Chriſtus“ zur Begutachtung vor. Das Bild mißt mit der einfachen 

ſpätgothiſchen Rahme 28: 39,5 em,, die Bildfläche jelbft 24:35 em. 

und ift dasjelbe auf ein feines, ſogenanntes Tüchlein gemalt, welches 

über eine Dolztafel geipannt ift. Oben rechts nnd links befinden jich die 

echten Initialen des Meiſters. Der Kopf des Sujets ift umgeben mit 

dem Glorienjchein oder Kreuzesnimbus. Am unteren Rande des Bildes 

befindet jich eine Schrifttafel, weiche auf ſpätgothiſche Schriftzeichen zu: 

rüdführt. Dieje, jowie Initialen und Nimbus find mit Goldbronze 

behandelt, bezw. aufgetragen." 

„Der obengenannte Befiger, legte mir nun auch die Nejultate, über 

die vor Kurzem vorgenommene Durchleuchtung des Gemäldes, welche 

som Borjtande des phyfitaliichen Inſtituts der lg. Ludwig-Maximilians— 

Universität hierorts vorgenommen umd beurfundet find, vor. Durch diejes 

Verfahren hat ſich thatſächlich das Dirermonogramm mit der Jahres— 

zahl 1524 darüber unter dem übermalten Dintergrunde vorgefunden, 

welche Stelle ich nad) jorgfältiger Prüfung mit ſchwacher Löſung ımter: 

juchte, um jo, beſtimmt das echte Zeichen des Meiſters auf dem Drigi- 

nale für das Auge fichtbarer zu machen.” 
2 
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7 „Ich habe num die vollkommene Überzeugung gewonnnen, daß das 

obengenannte Gemälde ein Driginalwerf des Albredht Dürer it.“ 

München, den 16. Juli 1898. 

gez. Hans KOHL, 

Kunftmaler und Bilder-Neftaurator 

der fol. Schlöſſer. 

Diejen beiden für Burger foftbaren Urkunden veihten fich nun bald 

noch andere an, welche die nämliche Überzeugung ausſprachen und die 

Zahl der Freunde des Bildes um ein erflefliches vermehrten. 

So brachte beiipielswetie die Wiener „Neue Freie Preſſe“ Folgenden 

Artikel : 

(Die „Eritiihen" Röntgen: Strahlen.) Die Röntgen-Strahlen 

haben im Dienfte der Kunſt zu einer wichtigen Entdeckung geführt. Die 

Echtheit des Dürer zugeichriebenen Bruftbildes des „ſegnenden Heilands“ 

{ft nicht mehr anzuzweifeln. Ber einer Durchleuchtung des Gemäldes 

mit Nöntgen-Strahlen ift, wie die „Deutſche Kunſt“ erzählt, das kleine 

Monogramm Dürer’S deutlich zu Tage getreten. Dabei wurde zugleic) 

ein Irrtum in der SKahreszahl richtig geftellt. Während bisher die 

Zahl 1521 als Entitehungsjahr des Bildes angenommen worden war, 

zeigt fich auf den durch die Strahlen hervorgezauberten Bilde deutlic) 

die „Jahreszahl 1524 Das Bild ift von Dürer auf ein feidenes Tüch— 

lein gemalt, das auf eine zwei Gentimeter ftarfe Eichenholzplatte aufge: 

zogen ift. Das Reſultat, welches die Durdzleuchtung, ohne Nachteil 

für das Bild ſelbſt, ergeben hat, ermutigt zu weiteren VBeriuchen. Dean 

fann von ihnen wohl die Löſung noch manchen Nätjels auf dem Gebiete 

der Kunftgeichichte erwarten.“ 

Auch der „Badische Beobachter” widmete der Sache einen inte 

rejlanten Artikel: 

Nöntgen-Strablen im Dienjte der Kunſtgeſchichte. 

Eine Zierde chriftlicher Malerei ift das 24 em. breite und 35 cm. 

hohe Bruftbild des „ſegnenden Heilandes“*) von Albrecht Dürer, im 

Belige von Friedrih Burger in München. Das dornengefrönte Daupt 

it etwas mad) rechts geneigt. Die Stirne umgibt in der Mitte geichei- 

teltes Haar im der „Farbe einer vollreifen Haſelnnß“ und fällt janft 

geweltt auf die Schultern herab. Die Mugen ſchauen voll Schmerz und 

Liebe anf den Beichauer ; über die Wangen rinnen Thränen und Bluts- 

tropfen erinnern an die VBerwundung. Die unteren Bartien des Geſich— 

tes umrahmt ein jpärlicher, am Kinne geteilter Bart. Ueber und neben 

dem Haupte erfcheint eia Kreuznimbus, welchen lilienartig ſich tetlende 

Strahlen bilden; dazwilchen find „AM und „O“, der erfte und letzte 

*) ©, Freiherr Lochner von Hüttenbach, dev fegnende Heiland, München 1894, 
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Buchſtabe des griechiichen Alphabets, angebracht: fie deuten Chrifti 

Gottheit an und bezeichnen ihn als Anfang und Ende aller Dinge. 

Diefe Anordnung beeinflußten wohl Erinnerungen an den Eyd’ichen 

Ehriftusfopf (jet im Berliner Mufeum), welchen Dürer in den Nieder: 

landen gejehen hatte. Die Schultern bededt ein Purpurmantel, läßt 

aber die Bruft größtentheils frei. Die Rechte ift zum jogenannten latei- 

nischen Segensgeſtus *) erhoben, die Linke ruht auf einem Schriftrahmen, 

welcher zwei Derameter, in ipätgothiichen Minuskeln gejchrieben, enthält: 

„Hane tristem faciem tristi te concerne vultu 

onvenit, ut laetam post mortem possis habere.“ **; 

Das Bild tft von Dürer auf ein jeidenes Tüchlein, welches auf 

eine eichene Platte geſpannt ift, fein und geiftreich, doch mehr in feiner 

zeichnenden als impaftirenden und verjchmelzenden Weiſe“ ***), gemalt. 

Das Fleiſch hat einen gelblichten Ton, die Schattirung ift durchweg 

braun, Dürer's Nealismus geben die herben Züge um die Augen und 

die Scharf hervorgehobenen Zchnen des Halſes. 

Das herrliche Bildnis muß mit Necht dem Nürnberger Meeifter 

zugeichrieben werden. Als mic Herr Burger zur Befichtigung eingeladen 

und zu einem Urteile aufgefordert hatte, fonnte ich mit Freuden ihm 

die Berficherung geben, daß er ein Dürer’iches Kunſtwerk vor ich habe, 

obwohl ich nicht im Stande war, unter der Firnisichicht das Dürer'ſche 

Monogramm und die Jahreszahl 1521 zu erfennen, weldye der Groß: 

herzog von Baden gelefen hatte. Aber e8 gab noch viele Zweifler an 

der Echtheit des Bildes. 

Friedrich; Burger vernnlaßte deßhalb die Müncher Nunftverlags- 

anftalt von Fr. Haller und Söhne, deren Inhaber die Maler Witold 

und Bruno Haller find, welche zugleich ein Xaboratorium für Durch: 

leuchtung mit Nöntgenjtrahlen befigen, diejes Gemälde zu durchleuchten. 

Nach vielen, zuerit vergeblichen Berfuchen iſt es denjelben gelungen, 

eine prachtvolle Durchleuchtung des Bildes zu erhalten. 

Auf dem durch die Strahlen hervorgezauberten Bilde ericheint, mas 

Staunen und Intereſſe erweden muß, vollfommen erkennbar das Bild 

des dornengefrönten Chriftus, mit Schatten und Lichtern um dem das 

Haupt zierenden Kreuznimbus, ſowie mit den Buchſtaben A. und O. 

Yeicht Tieft man auch die oben angeführte Unterſchrift. Bejonders be: 

merfenswerth ift aber das von Seiner Königlichen Hoheit entdedte Feine 

*) Es iſt in Wirklichkeit der ans dev antifen Kunſt entlehnte Nedegeftus; er ent 

jtebt dadurd), daß man die Rechte hochhält, den Zeigefinger und den Deittelfinger er: 

hebt und die Übrigen zwei Finger mit dem Daumen zufammenfalte. Vgl. Stimmen 

aus MartasYaadı 46, 37; 48, 414. 

+”), „Iranernde Miene geziemt dir, dies trauernde Antlit zu Schauen, 
Daß nach dem Tode did) einitens das frendige lächelnd begrüße. 

***) G. F. Wangen, Handbuch der deutichen und niederländiichen Malerei, 1,210. 
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Monogramm Dürer's; doc ift die Jahreszahl 1521 micht die richtige 

geweien, jondern es zeigt fich deutlidy die, Zahl 1524. Lochner ſpricht 

noch von einem Donator, aber die Durdyleuchtung weiſt dafür nicht den 

geringiten Anhalt auf. 

Das ganze Bild it von den Maſern des Eichenholzes ſenkrecht 

durchzogen ; davon hebt ſich ab das feine Gewebe des auf die 2 Etm. 

ftarfe Eichenplatte gezogenen jeidenen Tüchleins, auf welchem das Bild 

gemalt war, was man vorher nod) nicht jicher feitgeitellt hatte. 

Bedenft man mun, daß die Strahlen durch eine ſchmierige Farbe, 

mit welcher der Hintergrund überjtrichen wurde, jowie durch eine das 

ganze Gemälde überziehende Dolzfirnigichicht, welche noch mit einer Öl: 

firnißlage bedeckt iſt, dann durch Seide und Brett drangen, jo durfte 

dies gewiß als eine ebenjo neue und überraichende, wie wertvolle Er: 

rumgenschaft auf dieſem Gebiete betrachtet werden. 

Nach diefem Erfolge, der dem Bilde jelbft feinen Nachteil brachte, 

fann man verinchen, mittels jener Strahlen noch manches Räthſel auf 

dem Gebiete der Kunftgeichichte zu löſen.“ 

Negensburg. 

$Brofefior Dr. Anton Weber. 

Herr Burger ließ nun, als .weiterer Schritt in der Sache, den 

„Tegnenden Heiland" im Selbftverlage in Lichtdruck evjcheinen, und auf 

der durch die Nöntgenftrahlen bezeichneten Stelle mit Dürer Mono: 

gramm verjehen. Dieje Lichtdrude gab er zunächſt noch nicht im den 

Handel, jondern verjchenfte nur einige Exemplare an jeine Freunde. 

(Siehe die Abbildung.) Einige befonders jorgfältig hergeftellte Eremplare 

unterbreitete er Sr. Deiligfeit dem Papſte und jeinem Landesherrn, dem 

Großherzog von Baden. Sr. Heiligkeit dankte huldvoller durch S. Emi- 

nenz den Herrn SNardinaljtaatsjefretär Nampolla und Sr. 8. D. der 

Großherzog geruhte den Verleger mit dem goldenen Verdienſttreuze vom 

Zähringer Löwen auszuzeichnen. 

Jetzt kam der Zeitpunkt, wo ich perſönlich Gelegenheit erhielt, der 

Sache näher zu treten. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert ver: 

bindet mic; intime Freundſchaft mit dem Bildhauer, Profeſſor Joſeph 

Edjteler in München und diejer, der aud) in freundjchaftlichem Verkehr 

mit Derrn Burger jteht, veranlaßte legteren, mir einen Lichtdrud des 

Dürer’ichen Bildes zu überjenden, mit der Bitte, meine Meinung und 

Anficht im diefer Angelegenheit zu äußern. Ich befand mid) plöglid) 

einer zwar jehr intereilanten, aber auch heifeln und vorfichtig aufzuneh- 

menden Sache gegenüber und formmlierte meine Antivort dahin, daß, 

trogdem Stil und Formengebung des Bildes auf Dürer bindeuteten, 

man es möglicherweiie dennoch mit einer geichieften Täuſchung zu thun 

haben fünnte. 
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68 
Ber meinem diesjährigen Aufenthalte in München Auguſt und 

September 1899) hatte ich Gelegenheit, das Bild zu jehen und ich war 

ſehr überraicht ob dejjen guter Erhaltung, der feinen Durchführung und 

des warmen, wohlthuenden Kolorites. Die Schönheit des Bildes, das 

ich ja bis jegt nur nach dem Lichtdruck beurteilt hatte, machte auf mid) 

großen Eindruf und ich fand Vieles beitätigt, was Brof. Tr. Lochner 

von Hüttenbach in feiner oben mitgeteisten Bejchreibung des Wertes 

mit jo begeilterten Worten ausgejagt hat. Daß der Dintergrund jpäter 

von fremder Dand übermalt oder vielmehr zugeftrichen ift, merft man 

jofort. 

Iſt das nun geichehen, um ein gefälichtes Monogranım oder das 

echte von Dürer zu verdeden ?! Wer will im beſtimmter Weile das eine 

oder das andere behaupten ? — Es wurde lang und viel über die Sache 

geiprochen und ſchließlich in Übereinstimmung beſchloſſen, im Beiſein 

eines Notars durch kundige Dand die dicke, wie Lad glänzende Firniß— 

ichicht und die Übermalung des Dintergrundes entfernen zu laffen, um 

jo das Dürer’ihe Monogramm auc ohne WVermittelung der Röntgen— 

Itrahlen dem Auge fichtbar zu machen und auf feine Echtheit hin weiter 

zu prüfen. Dieſes Experiment joll in kurzer Friſt vorgenommen umd 

vom Notar das Reſultat beurfundet werden. 

Was meine perjönlihde Meinung anbelangt, jo wage ich nicht zu 

behaupten, trogdem ic) das Triginal geieben, daß es ſich um einen 

echten „Dürer“ handelt, neige jedoch um jo Lieber zu diejer Anficht bin, 

da einige Bergleiche, die wir in diefer intereffanten Zuſammenkunft mit 

den vorzüglichiten Neproduftionen Dürer’icher Bilder und dem „Steg: 

nenden Heiland“ vornahmen, uniern Glauben an die Echtheit dejjelben 

zu erhärten jehr geeignet waren. 

Es fällt heutzutage Niemand mehr cin, noch daran zu zweifeln, 

daß die nriprüngliche Zeichnung zu dem berühmten großen Chriſtus— 

fopfe, der erit nady Dürers Ableben von fremder Dand auf den Holz: 

tod gezeichnet umd geichnitten worden ift, umd von welcher man aus: 

jagt, daß ſſe das chriftliche Gegenftüd zum olympischen Zeus bedeute, 

nicht von Dürer jelbjt herrühre, obſchon fie von feinem Monogrammt 

begleitet tft. 

Möge der „Segnende Heiland" von ähnlichem feiten Glauben um: 

woben werden, und er als entjchleiertes Geheimnis die Meihe der uns 

befannten Werfe des großen Altmeiſters um eine anerfannte, koſtbare 

Nummer vermehren helfen, 
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Euſtach von Miltheims hiſtoriſche Werke 
veröffentlicht von Jakob Grob. 

Ginleitung. 

A. Lebensgang Euſtach von Wiltheims. 

Unter den vielen tüchtigen Männern, welde im  fiebzehnten Yahr: 

hundert dem Luxemburger Lande zur bejondern Zierde gereichten, it 

Euſtach von Wiltheim unjtreitig eine der auzichenditen Geſtalten. Als 

Staatsmann hat er feinem Baterlande, in den veejchiedenften Stellen 

die größten Dienfte geleiftet; daneben war es ihm aber noch möglich, 

Danf jeiner umerjchöpflichen Arbeitskraft, ſich um die Gejchichte eines 

Baterlandes unfterbliche Verdienſte zu erwerben. 

Bon Enftahs Jugend ijt bis heute uns leider wenig befannt ge: 

worden, wir willen nur, daß er wahrjcheinlich während des erften De: 

zenniums des fiebenzehnten Jahrhunderts das Licht der Welt erblidte. 

Sein Vater war der um das Luxemburger Yand fo hoch verdiente 

Johann von Wilthein, Sekretär des Königs und Greffier bei dem 

Provinzialrathe in Luxemburg, feine Mutter Margaretha war eine ge: 

borene Brenner. 4 Nach Neyen?) machte der junge Wiltheim  jeine 

höheren Studien an der Univerfität in Douai, wo er auch den Doftor- 

titel erwarb, Nach Luxemburg zurückgekehrt, erhielt er amı ‘15. Februar 

1626 jeine Ernennung zum Subftitut des Sekretär und Greffiers 

beim PBrovinzialrathe. 3; Wenn er auch nur den Namen eines Subſti— 

tuten führte, jo hatte er doc) alle Obliegenheiten des Greffiers, damals 

eine höchſtwichtige Stelle, zu verjehen, denn jein Water, der Titular 

diejes Amtes, für deffen Kenntniſſe und Fähigkeiten man aber eine viel 

bejiere Verwendung hatte, war jchon längit den Obliegenheiten dieſes 

jeines Aıntes entbunden. % Allem Anjcheine nad) verjah aber jeinerjeits 

1) Vie de Jean de Wiltheim, Seeretaire da Roi et Greffier en son Conseil 

provincial & Luxembourg. Handfchrift der Köuigl. Bibliothet in Brüffel Ar. 4019. 

2) Biographie Luxembourgeoise T. 2 p. 230. 

3) La Registrature du Conseil provineial par M. P. Ruppert. Publieations 

de la Sect. hist. T. 2% p. 351. 
4) Dies erhellt aus folgender Stelle feiner obeu ſchon angezogenen Lebensbe- 

ſchreibung: „Depuis sa premiere patente il a deservy son Office avec tel soing, 

vigilance et assiduite, que durant icelluy il a est® employ6 continuellement 

et sans cesse dans les affaires du Gouvernement avee les Gouverneurs, dans 

les conferences avec les deputez des Princes voisins, dans les eommissions 

plus importantes au service du Prince en matieres concernants le pays de 

Luxembourg et dans les matieres d’estats au Conseil, de sorte que pour 

mieux vacquer en semblables atfaires le Prince A linstanee du Gouverneur 

le eomte de Mansfelt, dispensa le dit Wiltheim de frequenter le Conseil si’ 
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and Euſtach Wiltheim nicht lange die Stelle eines Greifiers beim Pro— 

vinztalrath denn, nod) bevor er durch Ernennung vom 26. Dezember 

1631, das Amt eines Archivars, mit dem eines Subſtitut-Greffier ver: 

einigte, !) wurde ihm, im Vereine mit dem Generaleinnehmer der Domä- 

nen Sobin, der Auftrag das Kartular des Herzogtums Luremburg an: 

zulegen. °; Dies Nartular it befannt unter dem Namen Sartular 

von 1632. In Folge diejer langwierigen Arbeit, mußte naturgemäß 

jeine Thätigfeit als Subftitut-Greffier zurüctreten, Übrigens wurde 
Euſtach von Wiltheim kaum ein Jahr mac dem am 5. Januar 1636 erfolg: 

ten Tode jeines Vaters,) am 3. Februar 1657 zum ordentlichen 

PBrovinzialrathe ernannt. % Aber auch in diejer Stellung wurde er 

mehrfach in der allgemeinen Verwaltung beſchäftigt, jo ſtand er zeitweilig, 

während der Wirren des dreifigjährigen Krieges, an der Spike der 

Gerichtsverwaltung der Pfalz.“) Nachdem wahricheinlic) furz vorher der 

Bräfident des Provinzialrathes geitorben, $ wurde Euſtach von Wiltheim 

am 8. Juli 1648 durch Königliches Patent zu diejer hohen Stelle be: 

rufen, ?) welche er bis zu feinem Tode bekleidete. Auch während dieſer 

Zeit wurde er öfters mit Staatsgeichäften betraut‘) Er jtarb am 22, 

Januar 1667. Schaftian Franz Blanchart widmet ihm in jeiner Chronif 

folgenden überaus ehrenden Nachruf : 

€ 

non que les affaires importantes reqnereroient sa presenee, c'est pour quoy 

il tenoit continuellement deux substitutz, un official prineipal et plusieurs 

elergz dans le eomptoir du Grefl. Ce qu'il a eontinue l’espaece de einquante 

ans. Handſchrift Nr. 4019 der Königl. Bibliothef in Brüſſel. 

1) M. P. Ruppert. Registrature du Cons. prov. Publications T. 29 

p. 351. 

2) Durch Defret der Infantin Iſabella Clara Eugenia unter dem Datum vom 21. 

Juli 1631 und durch Berordnnung des Yuremburger Provinzialrathes vom folgenden 10. No: 

vember; angezogen von Neyen. Biographie luxembourgeoise T. 2 p. 2W. 

3: Vie de Jean de Wiltheim. Handſchrift Nr. 4019 der Königl. Bibliothel in 

in Brüffel. 

4) M. P. Ruppert. Registrature du Cons. proy. Publieations. T. 29 p. 351. 
5) Nach der Handfchrift der Viri illustres in den Bibliothefen von Yuremburg 

und Trier trug er als folder den Titel: Superintendens utriusque justieiae in 

Palatinatu. 

6) Bon dieſem feinem Borgängen fagen die Relations du Monastöre duSt. Esprit: 

Pierre Weims lui sueesda (e-A.-d. a Jean d’Everlange) lequel étant fait Am- 

bassadenr par sa Majeste et envoy& A Munster pour traiter de la paix, mourut 

quelque temps apres et Eustache Wiltheim lui sueeöda, qui trepassa le 23 

de janvier de l’an 1667, regrette de toutle monde. 

7) M. P. Ruppert. Registrature da Cons prov. Publieation T.29 p. 351. 

(Nach derfelben Quelle war Euſtachs Borgänger als Präfident des Provinzialrathes, 

Peter Weims, am 6. Februar 1639 ernannt worden. 

8) So war er, in Ausführung des Pyrenätichen Friedens, zum Kommiſſar behufs Feſt— 

ſetzung der Grenzen zwifchen Yuremburg und Frankreich ernannt worden. (Neyen, 

Biographie luxembourgeoise T. 2 p. 231.) 
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„le 22 janvier 1667 est deecde a huit heures apres midy 

M. le president Eustache Wilthem apres une maladie de quatre 
jours ecausce d'un catharre suivie d’une lethargie; 

il fut enterre 
en leglise des R. P. Jesuites dans leur chapelle de St-Ignace. 
S. Exe. M. le prince de Chimay, gouverneur, 

et Madame la gou- 
vernante son épouse ont honoré l’enterrement 

et les obseques de 
leur presence, 

et les R. abbes de St-Maximin 
et de Munster ont 

accompagne 
le deuil en habits pontifieaux. 

Il at est“ tres bon 
justieier, d’une vie fort pieuse et exemplaire 

et généralement 
regrette d’un chascun. ") 

B. Euſtach Wiltheims hiſtoriſche Arbeiten. 

So umfaſſend die amtliche Thätigkeit Euſtach Wiltheims aud) war, 

jeine Arbeitskraft vermochte fie nicht zu erfchöpfen, im Gegentheil, troß 

der Arheitslaft die auf ihm rubte, fand er noch Zeit und Muße zu 

umfafienden hiſtoriſchen Arbeiten. Über dieje berichtet uns der BVerfaſſer 
der Viri illustres luxemburgenses, jein Bruder Alerander Wiltheim: „Er 

„Jammelt alles noc vorhandene, was auf die Yandesgeichichte oder auch 

„auf die Geſchichte der einzelnen Familien Bezug hatte, zur dereinitigen 

„Seröffentlichung. ® 

Naturgemäß bewegten fich dieje feine geichichtlichen Arbeiten in 

doppelter Nichtung, einerſeits juchte er, wie gejagt, alles Vorhandene zu 

jammeln, um dann anderjeits das Geſammelte zur Geſchichte feines Ba: 

terlandes zu verarbeiten, 

Bei Beiprechung der amtlichen Thätigkeit Euftachs, geſchah ſchon 

des Kartulars des Herzogtums Luxemburg vom Jahre 1652 Erwähnung, 
dasselbe iſt größtentheils jein Wert, 3; Doch davon joll jegt micht die 

Rede fein jondern von den Urtundenabichriften, die er für feinen per- 

1) Chronique de Sübas. Frang. Blanchart, fol.57. Pnblieations de la Seet. 

hist. T. 46 p, 149. 
2; „Collegit quidquid ad publicam et privatarum familiarum hujus dueatus 

historiam exstat, aliquando evulzandum.“ Der Euſtach Wiltheim betveffende Ab: 

ſchnitt der Viri tlustres luxemburgenses ift abgedrudt bei Weyen, Biographie 

luxembourgeoise T. 2 p. 251 

3) Würth-Paquet benutzt diefes wie die verfchiedenen andern Urkundenfammiungen 

für fein großartiges Regeſtenwert und gibt in den Einleitungen die nothivendigen An- 

gaben. Tb die von Hrrn M. van Berwele in den Chartes Luxembourgeoises (Pu- 

blieations de la Scet. hist. T. 41 p. 9) jo abiprechend beurtbeilte vierbändigen Ur— 

fundenfammlung mit dem Wilcheimichen Kartular identifh iM! Ans den Angaben 

des Herrn van Werveke gebt das nicht Mar hervor, da er die Abfaffung ın das Jahr 

1625 fett, während die Angabe von Neyen und alle anderen von 1632 fprechen. Doch 

wenn dem auc fo wäre, dann könnte man einfach fragen, Was und Wen bat Herr 

van Werveke nicht abſprechend beurtheilt ? Solche Urtheile vichten ſich ſelbſt oder vielmehr 

deu der fie fällt. 
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fönlichen Gebraud) genommen und deren die Viri illustres erwähnen. 

Hätte man von diefer großartigen Sammlung feine andere Kenntniß 

als durch die Notizen in den Colleetanea Wiltheimiana, ) von der 

Dand Alerander Wiltheims, wo es jo oft heißt, aus den Sammlungen 

des Prüfidenten, ?) man müßte ob der Menge des Sejammelten ftaunen. 

Glücklicherweiſe ift diefe einzige Sammlung uns erhalten. Bertholet hatte 

fie im 17. Jahrhundert benugt, aber da jeither nirgeuds derjelben Er- 

wähnung geichah, hielte man fie für verloren, doch dem war nicht ſo— 

Nach dem Tode des Präfidenten war die Sammlung dem Wiltheim'ſchen 

ramilienarchiv einverleibt worden und jo famen fie mit denjelben im 

das Differdinger Schloßarchiv und dann durch hochherzige Schenfung an 

das Archiv der hiftorischen Gefellichaft. ?) Die Bedeutung diefer Samm- 

lung rechtfertigt vollauf die Worte der Viri iilustres. Er fammelte 

alles Borhandene. Wie vieles was unmiederbringlich verloren jchten, 

ift uns wiedergegeben. Einige Stüde aus dieſer Urkundenſammlung waren 

aber unter die Colleetanea Wiltheimiana gefonrmen und fo jhon längit 

befannt. Dierzu gehören zwei größere Zuſammenſtellungen, deren Abfaſſung 

Neyen dem Euſtach Wiltheim jelbit zuichreibt, nämlich die Chronik des 

Herzogtums Luxemburg vom Jahre 1391 bis 1626 und die Chronif 

von 1452 bis 1572,%) 

Die erste, befannt unter dem Namen Wiltheim’sche Chronif oder Chro- 

nieon Wiltheimianum, wird jedoch von Derrn van Werveke dem P. Alerander 

Wiltheim zugeeignet, er jchreibt: Au dix-septieme sieele, du temps 
d’Alexandre Wiltheim, les comptes de la ville &taient encore 

A peu pr&s intacts; le savant jesuite les avait eus en main, avait 

marque sur le premier feuillet de ehacun d’eux en peu de mots 
les evenements les plus marquants et avait form& ainsi une petite 

chronique luxembourgeoise qui, quoique nullement eontemporaine 

aux faits racontes, avait cependant le grand me£rite d’&tre tout-A- 

fait -exacte. Depuis son temps, bien des faseieules ont été egares, 

et nous ne pouvons par conſséquent controler par eux les donndes 

in Brüffel, vergl, über diefelben Hontheim Historia Trev. Diplom. T. III. p. 225. 

2) Ex Colleetionibus Amplissimi V. Eustachii Wilthemy, Praesidis Lneili- 

burgensia, Siehe die Colleetanea passim. 

3) Nachdem diefe Schenkung nun ſchon vor fünf Jahren geichehen, wird boffentlid 

die Hiſtoriſche Abteilung nicht ferner zögern ihrer Ehrenfchuld gegen den 

Schentgeber nachzukommen und das Verzeichnis der Urkunden des Differdinger 

Archivs veröffentlichen und fo diefe allen zugänglicd zu machen. Mit einigem guten 

Willen müßte diefes Verzeichnis ja längit fertig fein, und an Geld 

fann es ja bei dem befcheidenen Umfang der in den letzten acht Jahren cerichienenen 

Wänden der Publieations und bei dem Subfid von 5000 Franken jährlich, auch nicht 

feblen. 

4) Biographie luxembourgeoise, T. 2. p. 251. 
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En) 
du plus grand savant que le Luxembourg ai jamais eu.') &o 

Herr van Wervefe. Bon all diefen Behauptungen und Angaben ift nur 

das Eine wahr, daß auf dem Umſchlage eines jeden Heftes in einigen 

Worten die Hauptereigniffe vermerkt find, deren in den Jahresrechnungen 

Erwähnung geichieht. Falich 9 ift vor allem die Bemerkung, daß zu 

Wiltheims Zeiten die Stadtrechnungen noch faft vollftändig vorhanden 

waren, denn wie da8 Chronieon Wiltheimianum nachweiſt, zeigten ſchon 

damals die Stadtrechnungen bedeutende Lücken, diefelben beginnen über: 

haupt erjt mit dem Jahre 1391 und es fehlten jchon damals aus der 

vorburgundijchen Zeit die Jahre 1394, 1396, 1399 bis 1412, 

1415 bis 1417, 1420, 1422 bis 1425 und 1427 bis 1442 einichließ- 

lich, aljo von zweiundfünfzig Jahren find nur noch zwölf Jahrgänge da— 

mals vorhanden gewejen und es fehlten vierzig umd das nennt Herr 

van Werweke comptes a peu pres intacts. 

Ebenſo unbegründer it die Behauptung, die Mufzeichnungen rührten 

von Alexander Wiltheim ber. Ein flüchtiger Blick in das Chronifon 

belehrt uns, daß dieje Aufzeichnungen von verichiedenen Verfaſſern find. 

Dies zeigt Schon der Unterichied der Sprade, vor allem aber dieje Auf- 

zeichnungen jelbjt, manche nehmen einen unverhältnismäßig großen 

Naum ein, andere aber, aus Jahren wo doc) viel zu berichten gewejen, 

begreifen mur eine oder zwei Zeilen, verrathen alſo jchon dadurch die 

verichiedenen Berfaffer. Als jiher muß man alſo annehmen, daß Diele 

Aufzeihnungen aus verichiedenen Zeiten herſtammen. Dieje Zeiten näher 

zu bejtimmen, möchte jchtwierig jein, möglich wäre es jchon, daß die 

meiften mit den Mechnungen mehr oder weniger gleichzeitig wären. 

Dieje Aufzeichnungen auf den Umfchlägen der Jahresrechnungen der 

Stadt Luxemburg wurden nun von einem der Wiltheim einfach zuſam— 

mengeitellt, es ift alio von ihrer Seite nur eine Compillation, daß Dies 

aber Alerander gewejen, dafür bringt Derr van Wervefe auch nicht den ge- 

ringiten Beweis, dagegen jpricht aber vor allem, daß dieſe Sachen den 

Studien Aleranders mehr oder weniger fern lag, und daß überhaupt 

Alerander Wiltheim Abjchriften, die er nicht nothwendigerweiſe jelbjt 

1) Etude sur los chartes Luxembourgeoises du Moyen-äge par N. van 

Werveke. Publieations de la Seet. hist. T. 41 p. 33. 

2) Da die Handihrift des Chronikon Wiltheimianum, welde ſich nad) 

den Worten des Herrn Würth-Paquet (Publications T. 29 p. 57 N» 185) im Befige 

der Hiftorifchen Abtheilung befand heute verloren ift, wie Herr N. van Wervele, 

Sefretär und Verwalter der Sammlungen der Hiftoriichen Abtheilung mir erklärte, fo 

iſt es mehr wie wabrjcheinlich, daß Herr van Wervefe das Chronikon Wiltheimianium 

nie im Händen gehabt und daß er nur aus dem Gedächtnis, das was er über das 

Ehronifon glaubte gelefen zu haben, niedergefchrieben. 
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bejorgen mußte immer durch andere nehmen ließ ); während eben die: 

jelben Gründe für die Urheberichaft Euſtach Wiltheims geltend gemacht 

werden fönnen. Für Euſtach Wiltheim jpricht ferner, daß die zweite 

Chronik deren Neyen erwähnt, ausdrüdlich in den Colleetanea Wilt- 

heimiana als Wert Euftachs bezeichnet wird, daß dort dieje gleich auf 

die erſte folgt. 

Diefe zweite Chronik ähnelt in vielem der erſten und jcheint einen 

ähnlichen Urſprung zu haben ; deren Aufzeihnnngen könnten vielleicht 

aus den Staatsrehnungen ftanımen. Daß jelbe von verichiedenen Ber: 

fajjern find, beweifen jchon die drei verjchiedenen Sprachen, in welchem 

fie abgefaßt find, Dieje Chronik enthält Aufzeichnungen aus den Jahren 

1452, 1462, 1505, 1510 eireiter, 1547, 1549, 1550 und 1572. 

Iſt es alio mehr wie wahrjcheinlich, daß wir dieje beiden Chroniken 

dem Sammelfleige Euſtach Wiltheims verdanken, auf feinen Fall find 

jelbe als eigene Arbeit Euftachs anzuſehen, jondern unter die von ihm 

gejammelten Denfmäler der Borzeit einznreihen. 

Wenn Euftah Wiltheim, nach den Worten jeines Bruders Aleran- 

der in den Viri illustres luxemburgenses, alles Vorhandene ſammelte, 

jo hat er ſich jedoch nicht damit begnügt, fondern das Geſammelte 

zu einer volljtändigen Gejchichte des Luxemburger Yandes verarbeitet, er 

betitelt diejelbe allzu bejcheiden : 

Kurgen und ſchlechten bericht und be— 

Ichreibung des Hauß, Schloß und landts 

Lutzemburg, ſambt deren fürften und 

Herrn Urjprung und herfommens, 

was ſich aud) bei dern Regierung 

In gemelten umd anderen Ihren Landt— 

ichaften verlaufen und zugedragen. 

Euſtach's Werk umfaßt die Zeit von 963 bis 1639, doch enthält 

es einzelne Angaben über die Jahre 1640 bis 1649. Die Abfaſſung füllt 

aljo wahrjcheinlid; in die vierziger Jahre und wurde dasjelbe 1548 vollendet. 

jeitS aber eine Bemerkung mit dem Datum 1649 nachträglich eingefügt 

wurde. Auf jeden Fall war es die Abficht des Verfaſſers, fein Werf zu 

ergänzen, denn Öfters find einzelne Seiten freigelajlen, wie denn auch 

verichiedene Ergänzungen vorgenommen wurden. Möglich it cs, daß 

jogar einzelne diejer Ergänzungen von Alerander Wiltheim herrühren. 

Euſtach Wiltheim vollendete ſomit jeinen kurzen und Ichlidhten 

1) Den Beweis liefern die Colleetanea Wiltheimiana, durd die fo viele Dent- 

mäler der Bergangenheit vor dem Untergange bewahrt worden find. Denn nur der 

geringite Theil derfelben ift von der Hand Alerander Wiltheims oder feiner Brüder 

Euftad und Wilhelm. 

D 



Bericht des Landes Yuremburg fur; vor feiner Ernennung zum 

Präfidenten des Luremburger Provinzialrathes. Seine Arbeit war für 

die Veröffentlichung beitimmt und als Euftach unerwartet 1667 geitorben, 

hatte Alexander Wiltheim die nöthige Vorſorge getroffen, damit das Werk 

feines Bruders jowie feine eigenen Annalen des Klofters St. Marimin ver: 

öffentlicht würden und zwar war es der berühmte Bollandiſt Bapebroche, 

den er, mit Zuſtimmung der Oberen, mit deren Veröffentlichung betraut 

hatte und der auch diefen Auftrag feines Freundes angenommen. 

Sein Wort einzuldjfen wandte ſich P. Papebroche, nachdem er den 

Tod jeines beiten Freundes erfahren, an den P. Provinzial der wallo— 

niichen Provinz der Gejellichaft Jeſu und an den P. Neftor des Luxem— 

burger Sefuitencollegiums, um Ueberjendung der Schriften Alexander 

Wiltheims und der Luxemburger Seichichte Euſtach Wiltheims. Beide 

Briefe mögen im Wortlaut und Weberjegung bier folgen : 

Rev@® in Chro. Pater Hochwürdiger Vater in Chrifto. 

Pax ejusdem. Deiien Friede (jet mit Eud).) 

Nune primum ex Romano Ne- Nest erſt erfahre ich) aus dein 

crologo intelligo, optimum Pa- römiſchen Sterbeverzeichnis, daß 

trem meum Alexandrum Wilhe- mein bejter P._Mlerander Wiltheim 

mium magnum Mariani eultus dieſer große Beförderer der Vereh— 

promotorem, Luxemburgi obiisse, rung Martens, gerade am Feſte 

ipso Assuumptae virginis festo. Mariä Dinmelfahrt, in Luxemburg 

geitorben iſt. 
Seripserat is mibi, non multis Nicht viele Jahre vor feiner 

ante paralysim suam annis, quod Lähmung ſchrieb er mir, daß er, mit 

cum facultate suorum tune Supe- Vollmacht feiner damaligen Obern, 
riorum instituerit me heredem mich zum fidekommiſſariſchen Erben 
fideecommissarium operum suo- feiner Werfe und Schriften beftellt, 
rum et seriptorum, praesertim namentlich feiner St. Marininer 
Annalium Sanmaximianorum et Annalen und feiner Luxemburgiſchen 
Antiquitatum Tmeiliburgensium Altertümer, mitfanmt der von feinem 
cum hostoria Lueiliburgensiä suo Bruder, dem Nathspräfidenten ver: 

olim fratre Coneilii Praeside com- faßten Luxemburger Geſchichte, u. 
posita ete., eum onere cadem ſ. w. mit der Verpflichtung diefelben 
quando, quatenus et «quomodo wann, im wie fern und wie es 
visum fuerit promovendi ad pre- rathſam wäre zum Drude zu be 
lum, libenter praestabo fidem befördern. Gerne werde ich das 
datam, si omnia mihi transmit- gegebene Verſprechen einlöfen, falls 
tantur, dolerem enim annorum mir alles zugefandt wird, denn es 
sexaginta ac plurium laborem würde nicht jehmerzen, ſollte die 
deperire. Sin autem apud vos Arbeit von jechzig und mehr Jahren 
est alius qui id onéris sibi jam zu Grunde gehen. Wenn aber einer 
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vindieavit, non illibenter caedam 

juri mihi per istam dispositionem 

acquisito satis habens in propiis 

quid laborem. R Vr 

suam quaeso significet R. P. Rec- 

tori Luxemburgensi: ego quo- 

que eandem libenter intelligam, 
interim feliceem hune annum ap- 

precor. Antwerpiae 19 Januarii 
1685. 

R. Vao 

servus in Chro. 

Mentem 

Daniel Papebrochius. 

von euch, dieſe Arbeit ſchon Für ſich 

in Geſpräch genommen, jo würde 

ich nicht ungern anf meine durd) 

jene Beltimmung erworbenes Necht 

verzichten. Em. Hochw. möge ihre 

Ansicht dem Yuremburger Rektor 

mittheilen, auch ich würde diejelbe 

gerne kennen, unterdeflen wünſche 

ich ein glüdliches Jahr. 

Antwerpen, den 19. Jannar 1685. 

Ew. Hochw. 

Diener in Ehriito. 

Daniel Papebrode. 

Aufichrift: Au Reverend Pere 

le P. Provincial de Compagnie 

de Jesus en la Province Walonne. 

Rev@® in Chro, Pater. 

P. E, 

Nune primum ex Necrologo 

Romano intelligo, quod ipso As- 
sumptae Virginis festo, obierit 

magnus ille ipsius eultor, meus- 

que carissimus Pater Alexander 
Wiltheim. 

Seripserat is mihi, paneis ante 

extremam paralysim annıs, quod 

de consensu suorum tune Supe- 

riorum constituisset et deelaras- 

set me omnium suorum seripto- 

rum heredem fideeommissarium, 

eum onere scilieet eadem promo- 

vendi ad prelum, quomodo, 

quando et quatenus vısum  fue- 

rit: quod amico optime merito 

appromisi,  paratus  praestare 

filem etiam defuneto. Dolerem 

eerte perire Annesrum plus quam 

labores. 

Se 

sexaginta praeclaros 

Quod si 

aliquis, suscepit, non equidem in- 

euram istam vestrum 
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Hochwürdiger Vater in Chriſto. 
Der Friede deſſelben (ſei mit Euch.) 

Jetzt erſt erfahre ih) aus dem 

römischen Zterbeverzeichnis, daß eben 

am Feſte der Himmelfahrt Mariä 

jener große Berehrer derjelben, mein 

theneriter Freund P. Mlerander 

Wiltheim geitorben it. 

Diefer schrieb mir wenige Jahre 

vor Seiner voll jtändigen Lähmung, 

daß er, mit Zuſtimmung jeiner da: 

maligen Obern, mid) beftellt und 

erklärt habe zum fidekommiſſariſchen 

Erben aller jeiner Schriften, mit 

der Verpflichtung nämlich diejelben 

zum Drude zu befördern, wie, warn 

und im wiefern es rathſam jehiene. 

Was ich dem beſtverdienten Freunde 

verſprochen, das bin ich bereit auch 

dem Verſtorbenen zu halten. Sicher— 

lich würde es mich ſchmerzen, ſollte 

die hervorragende Arbeit von 

mehr denn Sechzig Jahren verloren 

gehen. Wenn jedoch einer der 
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video, satis ipse habens quid Eurigen, ſich diefe Sache jchon 

laborem in propriis, angenommen haben jollte, würde 
ich ihm dies nicht mißgönnen, da 

ich hinreichend mit eigenen Arbeiten 

beichäftigt bin. 

Seripsi super eadem re Rev!® In der nämlicyen Angelegenheit 

Patri Provineiali vestro, qui si jchrieb ich auch eurem hochwürdigen 

annuat onmmie mihi mitti iin qui- P. Provinzial. Stimmt diejer zu, 

bus etiam eredo esse historiam daß mir alles gejandt werde, (dabei 

Lueiliburgensem a defuneti fratre befindet fich, glaube id), die von des 

Pracside compositam) exspeetabo Verſtorbenen Bruder, dem Präfiden: 

ea quando et quomodo R. Vre ten verfaßte Luxemburger Geſchichte.) 

placeuerit; ac per aestatem vi- jo erwarte ich alles, wann umd wie 

debo quid fieri possit, post edi- cs Ew. Hochwürden belieben wird; 

tos quartum ac quintum Tomos nad) Ericheinen des 4, und 5. Ban- 
Maii, Interim libenter intellieam des des Mat (der Acta Sanctorum) 

eequa istius dispositionis memo- werde id) während de8 Sommers 

ria apud vos supersit, et quid zuſehen was geichehen ſoll. Unter: 

expeetandum mibi sit. Nune R_ dejfen winjchte ich gern zu erfahren, 

Vae felicem annum apprecor, welche Kenutniß ihr von’ jenen 

meque ejus sacrifieiis commendo. Beltimmungen habet und was id) 

Antwerpiae 19 Januarii 1685. zu erwarten habe. Nun winjche ic) 

R Vae servus in Chro. Ew. Hochw. ein glüdliches Jahr, 

Daniel Papebrochius. und empfehle mich im deren Opfer. 

Antwerpen den 19. Januar 1685. 

Ener Hochwürden Diener in Chrifto, 

Daniel Papebrodius. 
Salvane vobis est bibliotheea Iſt eure Bibliothek noch unver: 

vestra post geminam Bombarda- jehrt nad) der doppelten Beſchie— 

tionen 7 Bung ? 

Adreſſe: Au Reverend Pere, le P. Reeteur du College 

de Compagnie de Jesus a Luxembourg. 

Am Rande fteht von der Dand des Neftors: 

Responidli, vetitum esse a R. Ich antwortete: Unſer hochwür- 
P. N. ne San-Maximintana typis diger Pater (General) habe verbo- 
vulgaretur, imo ne ulterins pro- ten, die Annalen von St. Marimin 

moveretur ejus deseriptio.') Hac zu veröffentlichen, ja jogar, daß fie 

de re sunt litterae P. Masenii weiter fortgejegt würden. ') In die— 

1) Das Verbot, die Annalen des Kloſters von St. Marimin zu veröffentlichen war 

alio von P. General felbit erlaffen word n, und dürfte auf den Einfluß des Erzbiſchofs 

von Trier zurückzuführen fein, dem die Beröffentluhung während dem Prozeſſe mit dem 

Kloſter 2. Maximin wohl vecht ungelegen gefommen wäre. 

39 
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in eubieulo P. Rectoris. Luxem- jer Angelegenheit befände sich ein 

burgensem a D* Praeside com- Brief des P, Majen (wahrjcheinlic) 

positam non esse in nostra po- des Fortiegers der Annales Treve- 

testate, nee fuisse : ") Lueilibur- renses) im Gemache des P. Rektors. 

gensia Romana P. Alexandri sine Die von dem H. Präſidenten ver: 

singulari approbatione nune non faßte Yuremburger Gejchichte aber 

videri edenda ; nee fortasse si jei nicht, noch wäre fie im unſerem 

edantur, grata fore. Beſitze geweien. ; Es jcheine daR 

die Lueiliburgensia Romana des 

P. Alexanders nicht fönnten ohne be: 

jondere Approbation veröffentlicht 

werden und wenn fie vielleicht allein 

veröffentlidyt würden, möchten fie 

nicht gefallen. 

So iſt Euſtach Wiltheims Arbeit bis jetst unverdffentlicht geblieben. Es 

wurden vielfach Abichriften davon genommen, jo befinden ſich zwei im Trier 

eine volljtändige und eine abgefürzte, ebenfalls eine abgekürzte in Brüffel. Das 

Original jelbit befindet ſich im Beſitze der hiftoriichen Abtheilung des Luxem— 

burger Inſtituts. Dasselbe bildet einen Quartband von etwa 600 Seiten, 27 

auf 17 Eentimeter groß und wurde erjt nachträglich eingebunden. Auf 

dem Rücken jteht: Manuserit allemand, eontenant la relation de ce 

qui est arrive dans la ville et Ja provinee de Luxembourg ainsi 

que dans les pays adjacans depuis l’annde 961 jusqu’en 1639 und 

unter dieſem Titel Steht er auch im erſten Katalog der Geſellſchaft unter 

Nummer D8; heute ift es Nr. 188.2 

Für feine Geichichte hatte Enftach die umfaffendften Studien ge: 

macht. Er war Archivar der Yuremburger Regierung, befleidete die 

höchiten Amter und hatte als folder Kenntniß von vielem, was jedem 

andern verborgen bleiben mußte. All dieſe Geſichtspunkte können nur 

den Werth der Arbeit vermehren. Dieſer Werth fteigt um jo mehr, wenn 

man bedenkt, daß die letzten hundert Jahre, die Zeit von 1540-1639 

bei weitem die größere Hälfte der Arbeit ausfüllen und für dieje Zeit 

iſt es eine Quellenſchrift allereriten Nanges. 

Die Arbeit Euſtach Wiltheims iſt in denticher Sprache abgefafit ; 

winschenswerth wäre es deshalb geweien, wenn dielelbe hätte im ihrem 

1; Was die Bemerkung angebt, die Luxemburger Geſchichte von Euſtach Wilt- 

beim ſei und wäre nie ım Beſitze der Jeſuiten gewefen, fo it dies entweder ein Arte 

tum oder eine Ungenanigfet, da wenigftens die kürzere Abraffung ſich in den Collee- 

tanea Wiltheinmians befindet. 

2) Es ift ja einmal fo angenommen, daß jeder neue Konferbator and eine neue 

| Nummerirung vornimmt, das alte taugt ja nichts, mag auch durch dieſe Nummerir 

ungsfucht die heilloſeſte Bevwirrung entftehen. 

Be —⸗—ñ— — 
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Urtext veröffentlicht werden können, als Luxemburger Sprachdenkmal 

aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Doch dadurch wäre dieſelbe, für 

die meiſten ungenießbar geworden, — auch hätte dieſelbe nicht können in 

„Ons Hémecht“ aufgenommen werden, — deshalb geben wir fie hier in 

neuhochdeutſcher Überſetzuug, jedoch umter möglichiter Anlehnung an Wort 

und Satzbau des Autors, derielben ſoweit als angängig ihren altertüm— 

lichen Anstrich) wahrend. Die Schreibweiie der Eigennamen bleibt jedod) 

unverändert, ebenjo die der Urkunden. 

Gurber und ſchlichter Bericht und Befhreibung 
des Hauſes, Schlofes und Landes Luhemburg 

jammt deilen Fürften und Herren Uriprung uud Herkommen 
was fih auch bei deren Beaieruna im aemelten und anderen ibren Landichaften 

verlaufen und zugetragen. 

Es wäre überflüſſig und hiezu undienlich, Stamm und Geſchlecht 

der Fürſten des Hauſes Lützemburg zu erkundigen, da bekanntlich die 

Hiſtorienſchreiber klärlich nachweiſen, daß ſie desſelben Herkommens und 

aus derſelben Linie ſind, wie die Herzoge von Lothringen und Bahr 

Bertels S. 37T, nämlich von dem Königlichen Geblüte in Frankreich, 

aus den Herzogen und Grafen der Moſel und Ardenne ſind und 

erſprießen. Wir wollen alſo den Anfang von dem erſten Grafen des Hauſes 

nehmen. 

Sigifridus erſter Graf zu Lutzemburg. 

Sigefridus, dritter Sohn Ricuini,!) Herzogs der Moſel und Arden— 

1) Die Abſtammung des Grafen Sigfried iſt eine der umſtrittenſten Punkte der 

Yuremburger Seichichte, mach den einen ftammt er ab von den merovingiſchen Königen, 

andere geben ibm Narl den Großen zum Stammvater. In der Kaufurkunde des 

Schloffes Yuremburg erbalten Siegfried das Epitbeton comes de nobili genere, Graf 

aus adeligem Sefchlechte. Kaiſer Ütto nennt ihn in der Urkunde vom 15. März 

973 tür Editernad venerandus Comes, der ebrwürdige Graf. Nm einer anderen 

Echternacher Urkunde (vom 3 nonas Aprilis 992) nennt ibn Statfer Otto III. einfach 

fidelis noster unſer Getreuer. Diefe Beiworte deuten aber keineswegs auf eine fönigliche 

Abftammung bin. Der heutige Ztand der Frage wird kurz umd bündig dargeftellt von 

Fltefter in der Einleitung zum 2. Bande des Mittelrheiniſchen Urkundenbuches: „Uralte 

„Chroniſten bezengen den Grafen Wigerich oder Widerich als einen Sprößling Nönig 

„Chlotars und Urenkel Karls des Großen. Bon ihm ſtammen in direfter männlicher 

„Erbfolge und unbeſtritten (mur Siegfried der erfte Graf von Quremburg 

„wird von einigen Scrifititellern nicht für ein Sohn Wigerids 

„Sondern für deifen Stiefſohn aus 2. Ehe der Nunigunde mit 

„Richizo oder Richwin gehalten und fiele für diefen Fall das Inremburger 

„Haus in der Stamentafel der Ardennifchen Grafen ans) die wichtigften mittelrbeinifchen 

„Fürſten und Grafeugeſchlechter ab.“ (S. LIII). Schötter feinerfeits, in feiner fo ge- 

ſchätzten Programmabhandlrng „Uber die frühere Gefchichte der Grafſchaft Yuremburg“ 
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nen, hat fich mit Hatwich, Euftadhi, Grafen zu St. Baul und Guines 

Tochter!) verheiratet und nach seines Vaters Tod ift ihm ein Theil der 

Ardenne und diejenigen Länder, jo um Lutzemburg gelegen, in brüder- 

licher Theilung an: und zugefommen (Bertels S. 38— 29), und als er 

jein Erbtheil ungefähr im Jahr 960 angetreten und mit jeiner Haus: 

frau und feinen Dienern hin und wieder auf die Jagd geritten, hat er 

geichen und jonderliches Wohlgefallen zu dem Ort, welches Lueilenburg— 

hut ſich genannt, auf hohen Felien gebaut, und mit Schönen Wiejen uud 

Büſcheu umgeben, geichöpft. 

Unfern von diefem Orte haben die Nömer im alten Seiten ein 

Ktriegslager?) geichlagen und Castra Laetorum Lingonum genannt, welche 

lateinische Worte mit der Zeit in „teutjche verderbte Sprach“ Lucilenburg 

verfehrt und weil man auf denjelben hohen Felien stehts Hut und Wadıt 

gehalten, hat man fie Luecilenburg-hudt geheißen. 

(Forti. folgt.) 

u 4 5 —— — — — 

Der hl. Willibrord als Kirchenpatron. 
Son Al. König, % farrer in Düntvodt. 

Die Erhöhung des Feſtes vom hi. Willibrord zum Feſte zweiter 

Kaffe mit Oftav, legt Zeugnis ab von der großen Verehrung, die der- 

jelbe in der Yuremburger Diözeſe genießt; nicht minder erhellt Dies 

komme zu dem Schluſſe: „Wigerih muB daher von der farolingiichen Dynaſtie ab— 

„ſtammen (weil er, wie Schötter vorher nadıgewiefen, nicht von den Merovingern ber: 

„Hammen fan), aber wir find außer Stande zu beftimmen, wo diefe Yerbindung zu 
„Suchen it. Es fünnen darüber nur Muthmaßungen aufgeftellt werden.“ 

S. 29.) Wie man ficht find die Beweiſe für eine königliche Abftammung mehr wie 

ſchwach, wenigftens foweit fie dem Herausgeber befannt find. Der Bollftändigkeit wegen 
jet allerdings noch mitgetbeilt, daß Herr W. van Wervefe in Nummer 202, vom 21. 

Juli 1893, des „Yuremburger Wort“ eine Stamentafel im Auszuge veröffentlicht in 

welcher er ohne weitere Erflärung die beftimmte Angabe macht Sigfried ſtamme 

von Karl dem Großen ab. Yu bedauern it, dat Herr van Wervele bis heute weder 

die vollitäudige Stamentafel noch die Belege dazu veröffentlicht bat, da er fich fo ber 

Gefahr ausfest in den Huf eines Stammtafelfabritanten zu kommen, umſomehr als 

noch eine andere Angabe derjelben Arbeit, die über Sigibert ift gemeint, von Elteſter 

in den Ergänzungen als jehr zweifelhaft bezeichnet wird. 

1) Nach Eltefter wäre Hedwich die Gemahlin Sirgirieds die Schwefter Adelberts 

von Elfaß, Markgrafen in Vorbringen. (9. ä ©.) 

2) Daß je in Luremburg zur Zeit der Nömer ein Lager, oder aud nur ein Ka— 

ftell beftanden, ift mehr wie umwabricheintich, da auch rein gar nichts in den Funden 

der Römerzeit, auf eim ſolches hindentet, wie A,-G--B. Schayes, les Pays-Bas avant 

et durant la Domination romaine (2. Bd., S. 154) ſchon vor fehzig Jahren ber: 

vorbob. 
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and aus der Anzahl der Kirchen, im welden der hi. Willibrordus 

Hauptpatron ift. 

In der Diözefe Luremburg it Sanft Willibrord Danptpatron 

in den 5 Pfarrfirchen von Hellingen, Monnerich, Nindicjleiden, Unter: 

eifenbach und Tadler, fowie in den 3 Kapellen von Abweiler (Betten: 

burg), Lipperſcheid Michelau), und Wilwerwiltg Pintſch). 

Nicht minder groß it die Verehrung des hi. Willibrordus in jenen 

Didzefen, in welchen er jeine erfolgreiche Wirkſamkeit entfaltete. 

In Belgien gibt es 17 Willibrordus:Kirchen in den Provinzen von 

Antwerpen und Belgiſch-Limburg. 

Im Bistum Münſter find ihm geweiht die 4 Pfarrkirchen zu 

Dallum, Stellen, Ninderen, Wardt und die Kapelle des Willibrordus- 

Dospitals zu Emmerih. In diefer Stadt hat Willibrordus die Kolle: 

gialfirche zum hl. Martinus gegründet. Auch die frühere Hauptkirche 

zu Wejel, die jest dem protejtantiichen Cultus übergeben ift, war cine 

Willibrordus-Kirche, ebenio wie die alte Kirche in Burgfteinfurt. 

In der Erzdiözeje Köln find dem hl. Willibrord geweiht die 

> VBlarrtirchen zu Kirdorf, Dekanat Bergheim, Merkſtein, Dekanat Burt: 

icheid, Yommersweiler, Tefanat St. Vith, Loverich, Defanat Geilentir- 

chen, Nöthen, Dekanat Steinfeld, jowie die Kapellen zu Eudyen, Dekanat 

Eſchweiler und zu SKirdorf. 

Die Pfarrei Kirdorf bei Bedburg begeht alljährlich mit feierlicher 

Oktav das Feit des hl. Willibrord. Der frommen Überlieferung nad) 

jolf diejer Deilige bei jeinen häufigen Reiſen von Utrecht nad) Echternad) 

auch durch Kirdorf gefommen jein und dori auf dem Plate der jegigen 

Willibrordus-Kapelle gepredigt und den Brunnen gejegnet haben. Diejer 

Ort liegt nämlich in grader Linie zwifchen den beiden Wirknngsitätten 

des großen Glaubensboten. Vor 50 Jahren wurden Reliquien des 

Heiligen von Echternady nach Kirdorf übertragen und aud die Pfarr: 

fire dem hi. Willibrord geweiht. Bon nah und fern eilen die Pilger 

daher, um Schuß gegen mandherlei Krankheiten zu erflehen. Der Anfang 

der Feſtoktav Fällt auf den Todestag des hi. Willibrord, den T. Novem— 

ber, wenn dies ein Sonntag ift, Jonjt jtets auf den Sonntag nach dem 

7. November. Am erſten nnd zweiten (Scluß-) Sonntag können die 

jenigen, welche nad würdiger Beicht und Kommunion im der Pfarrkirche 

zu Kirdorf die Ablangebete in der Meinung des bi. Vaters verrichten, 

einen vollfommenen Ablaß gewinnen. Während der ganzen Oftav wer: 

den die Neliguien des hl. Willibrordus in der Pfarrkirche öffentlich 

ausgejegt. Am erften Sonntag iſt nach dem Dochamt feierliche Pro— 

zeſſion mit dem bl. Saframent zur Witllibrordusfapelle, in welcher dann 

auch der Brummen unter Aurufung des hl. Biſchoſs geiegnet wird. Am 

zweiten Sonntag ift wiederum Prozeſſion nad der Kapelle, doch diesmal 
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nad dem Nachmittagsgottesdienft und mit den hi. Reliquien. Während 

der Feitoftav iſt jeden Tag Hochamt für die Pilger und Wohlthäter 

mit Jaframentalem Segen und Nusftellung der Reliquien. Jeden Tag 

derfelben ift die Kapelle für die Verehrer des Heiligen geöffnet. 

Da der Heilige jo jegensreich in Holland wirkte, darf es micht 
wundern, daR Sankt Willibrord Dauptpatron von 56 Pfarrkirchen 

Hollands ift. *) 
In dem Erzbistum Utrecht jind 18 Pfarrfirchen dem heiligen 

Willibrord geweiht, nämlich zu: Apeler Kanaal, Coevorden, Herveld, 

Kleine of Sappemeer, Kloosterburen, Lemmer, Olburgen, Olden- 

inarkt, Olst, Oud-Pekel, Renswoude, Ruurloo, Steenderen, S. Willi— 

brord in Utrecht, Vierakker, Vilsteren, Vlenten, Wiyhe. 

Im Bistum Haarlem find 9 Pfarrkirchen dem hi. Willibrord 

geweiht, nämlich zu: Amfterdam 2 Pfarrkirchen, Bodengrawen, s’Hee- 

renhoek, Oegstgeest, Oud Vossemer, Rhoon, Wassenar, Zierikzer. 

Das Bistum Breda hat 6 Prarrfirchen, deren Dauptpatron der 
h. Willibrord ift, nämlich zu: Alphen, Hulst, Klein-Zundert, Össe- 

nisse, Terneuzen und ©. Willibrord in Breda. 

Das Bistum Derzogenbujd hat 20 Pfarrkirchen, die dem hl. 

geweiht find, nämlich zu: Baakel, Berchem, Berkel, Deurne, Eersel, 

Esch, Haeswyck, Helena Veen, Hoge Zwalenve, Kasteren, Lage 

Zwalenve, Leeuwen, Liessel, Middelbeers, Milheze, Riethoren, 

Vlierden, Waalre, Winteire, Zeelst. 

Das Bistum Noermond zählte nur 3 Pfarrkirchen unter dem 

Batronat des Hl. Willibrord, nämlich zu: Geysteren, Obbicht und 

Stamproy. 
EAGLE U — 

Zitterarifche Wovitäten. 

Braun Johann. Eine Sängerfahrt zu den Weſtfalen, mit Streifliditern über die fa: 

tholiſche Kirchenmuſik im Puremburger Yande. Remich. Bictor Scheid. 

1899. 

Bulletin de la Société des seienees medicales «du Grand-Duchs de Luxem- 

bourg. 1899. Luxembourg. Th. (Em.) Sehroell. (1899.) 

Cet ouvrage eontient entre autres, 

Dr. Klein Martin. Allocution prononede aux funerailles du doecteur 

Lehnertz. (p. T--9.) 

Dr. Feltgen Ernest. Eine leichte Form der Yuration des Oberſchenlelkopfes. 

(p. 21—23). 

Idem. Eine Hautentzündung von fehr großer Nusdehn'ng. (p. 25—27 ) 

Idem Beitrag zur Yehre über die Ancubationszeit bei Petanus traumaticus. 

(p. 29—31.) 

*, Pins Almanak voor het janr 1899. Ihe jnargang. Alkmaar, A. Küsters, 

2 u 

44 



Dr. Krombach Wilhelm. Weber einen günitig verlanfenen Fall von fuben: 

taner Ruptur der Harnröhre in der pars membranacen, mit nadıfol- 

gender Harninfiltration und Septilämie. (p. 33—36.) 

Idem. Ueber eine Choleeystotomie wegen Hydrops vesicae felleae. (p. 

37— 44 mit 1 Gravüre.) 

Idem. Ueber eine Haematocele in der rechten Schultergegend. (p. 44—52 mit 

2 Gravüren.) 

Dr. Feltgen Ernest. Bopuläre Borträge gehalten in den Berfammlungen des Ber 

eines Luxemburger Naturfreunde während des Bereinsjahrs 1899. (Aus: 

zug aus den WPublifationen des Bereins luxemburger Naturfreunde. 

(vorm. Fauna.) Yuremburg. P. Worre: Mertens. 1399. 

Institut archeologique du Luxembourg. Annales. LIlIme annde. — Tome 

XXXIV. Arlon. V. Ponein. 1899. 

Diefes Wort enthält folgende Auffäte : 

Schuermans H. Trouvnilles d’antiquites en Belgique. (p. 1-23.) 

de Leuze Am. Lies Comtes de Laroche au X« et Xle sieele. (p. 25—30.) 

Sibenaler J. B. La Confrerie de St.-Donat A Arlon. (p. 31-76, avee 

une gravure.) 

Douret J. B. Notes bibliographiques eoneernant les écerits sur Saint- 
Donat. (p. 77—80.) 

Tandel Emile. Lafayette dans le Luxembourg et le Comte d’Harnon- 

eourt. (p. 81—82.) 

Schuermans H. Les abbayes d’Orval et «de Saint-Hubert en 1749. 

(p. 83— 104.) 

Idem. Une nouvelle inseription romaine d’Arlon. (p. 105—106 avec une 

gravure ) 

Vannerus Jules. Note sur des recherches et des fouilles faites dans 

la province de Luxembourg pendant les anndes 1895 et 1896. 

(p. 107—121 avee 3 planches et 7 gravures dans le texte.) 

Idem. Au sujet de la publieation de l’Histoire da Luxembourg de 

Bertholet. (p. 123—124.) 

Tandel Emile. Legs Franeq. (p. 125 — 136.) 
Loes Frangois. Supplement au Catalogue de la Bibliotheque de l’Insti- 

tut arch@ologique du Luxembourg, dresse en mai 1899. (p. 137- 

148,) 

Idem. Catalogue de la Bibliotheque de l'Institut. Table des auteurs et 

du titre des publieations sans nom d’auteur. (p. 149—159.) 

de Leuze Am. Biographie du R. P. de la Fontaine d’Harnoneourt de 

la Compagnie de Jesus, dedice à M. le comte Hubert-Charles de 

la Fontaine-d’Harnoneourt et publise d’apres des documents 

inedits. (p. 161—191.) 

Schuermans H. Epigraphie romaine du Luxembourg. (p. 193—19%.) 

Vannerus Jules. Le livre (le la Justice de Bastogne de 1481 à 1499. 

(Troisieme partie): Table alphabetique des noms de lieux et de 

personnes, (p. 197242). 

Tandel Emile. Une hötellerie allemande il y a 370 ans. (p. 243— 244 ) 

Waltzing J. P. et Schuermans H. A propos de l'inseription du Dieu 

Entarabus, (p. 245— 251.) 

Tandel Emile. A propos d’inseriptions romaines . . . . . .. Inödites, 

(p. 251.) 
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Publications de la Section historiqus de 1’Institut g.-d. de Luxembourg 

Idem. 

Idem. 

(ei-devant „Soeiett archeologique du Grand-Duchs“) sous le pro- 
teetorat de Son Altesse Royale le Grand-Due de Luxembourg. 

Volume XLVI. Luxembourg. Leon Bück. 1898. 

Diefes Wert enthält folgende Auffäge : 
Dr. van Werveke Nicolas. Rapport du Seeretaire-Conservateur de la 

Seetion historique de I’Institut g.-d. de Luxembourg. (p. TII— 

LXXXII). 

Nutice neerologique sur feu M. le Dr. Peters, prösident de la section 

historique de V’Institut grand-ducal de Luxembourg. (p. LKXXTI 

—LAXNV, 
Cireunseription du Pays Duch« Je Luxembourg et Comte de Chiny 

en quartiers, hauts-commands, justices, villes, bourgs, villages, 

hameaux, monlins, censes, forges ete, d’apres le cadastre de 

Marie-Thörese en 1766—1771. (p. 1--105.) 

Dr. Peters Johann. Sebaftian Franz de Blanchart und feine vVuxemburger 

Ehronif. (p. 107—218.) 
Dr. van Werveke Nicolas. Catalogue deseriptit des wnanuserits con- 

serves a la bibliotheque de la Seetion historique de N’Institut 

g.-d. (Suite: Nos 51—250.) (p. 219 — 234.) 

Arendt Karl. Die jüngft reſtaurirten Chor-Fresken in der Pfarrkirche zu 

Funglinfter. (Nanton Grevenmader.) (p. 285—294 mit 2 Abbildungen 

im Zerte.) 

De Muyser Constant. Cartographie luxembourgeoise. Roeueil des plans, 
cartes, vues, gravures, tableaux ete. de la ville et da Grand- 

Duch® de Luxembourg (Suite.) p. (295 —326.} 

Arendt Karl. Le „Dingstuhl* d’Eehternach. (Denselt.) (aneienn« mai- 

son de justice monaecale). (p. 327—334 avec 9 figures dans le 

texte.) 

Idem. Notice sur les eroix de jnstiee en göneral et lancienne eroix du 

march“ d’Eehternach en partieulier. (p. 3355 —340 avee 2 figures 
dans le texte.) 

Dr. Peters Johann. Eine Notiz zur Ortsfunde. (p. 341— 342.) 

Idem. Die Gefchwifter des Paters Ambrosius Faulbecker. (p. 313 —344.) 

Idem. Der Bildercyflus des luremburger Stammbaumes aus Karlſtein. (p. 

345—547.) 

De Muyser Constant. Townbes franques trouvees prüs de Differdange. 

(p. 348-351.) 
Vannerus Jules. Cartes et plans du Grand-Duche de Luxembourg 

appartenant A Jules Vannerus. Bruxelles 1er juin 1897. En rap- 
port avec le Reeneil publie par M. De Muyser dans le vol. KLV 

des Publieations d# la seet. hist. de "Instit. grand-ducal, 1896 

(p. 352-360.) 
Dr. van Wervweke Nicolas. Deux sentences du Conseil de Luxembourg, 

en matiere de soreellerie, eommuniquees. (p-. 361-364.) 

Vol. XLVIT. Luxembourg. P. Worre-Mertens. 1900. (1899.) 

Dieſer Band enthält: 

Dr. van Werreke Niclas, Inventaire analytique des Archives du 
Chateau d’Ansembourg. Tome premier \12— 1600.) 

Vol. XLIX. (Premier fascieule.) Luxembourg. Leon Bück. 1899, 
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Diefer Band enthält folgende Auffäte : 

Schuermans H. Bollendorff. (p. 1—39 avee 1pl.et 3 gravures dans le 

texte.) 

Vannerus Jules. lies biens et les revenus du Clergé luxembourgeois 

au XVIe sieele. Enquetes de 1575 et 1576 publiees. (p. 40— 1%.) 

An „Ons Hemecht“ eingefandte Bücher. 
(Die mit * bezeichneten Werte find Geſchenke der betreffenden Autoren  feloft, 

Allen Scyentgebern drüden wir biermit unſern berzlicditen Danf aus.) 

* Anschauungsunterricht (Der) auf der Unterſtufe der Primärfchule nad dem 

Lehrplan der Mufter- und Übungsichule in Yuremburg. 
* Blum Martin. Miscellanea.. Oder: Stleinere Auffäge vermifchten Inhaltes. 

I. Heft. 

* Idem. Beiträge zur VYitteraturgefchichte des Yuremburger Dialeltes. Oder: Die 

hauptſächlichſten ſchriftſtelleriſchen Erzeugniſſe in diefem Dialekte. I. Heft. 

* Idem, Das Collegium Germanitum zu Rom und deſſen Zöglinge aus dem Lu— 

remburger Yande. 

* Idem. Geſchichtlicher Rüdblid auf die im Großherzogthum Yıurremburg bisher 

erichienenen Zeitungen und YZeitichriften. I. Heft. 

* Idem. Compte-Rendu du XIV* Congres de la Federation archeologique 

et historique de Belgique. Session d’Arlon. 

* Grob Jakob. Die Blodade der Feſtung Yuremburg. Auguft 1681 bie 25 März 

1682 und das Jahr 1683. 

* Kellen Franz. Die Kämpfe um Arlon 1793 und 1794. 

* Idem. Schloß und Herrſchaft Schutburg. Ein arfchichtlicher Beitrag. 

* Koenig Alexander. Die Berehrung des hl. Martinus im Yrremburger Yande. 

* De Muyser Constant. Rapport sur le Congres d’Arlon, du 30 juillet au 

2 aolıt 1899. 

Dr. Nie. Sevenig. Siegfrid und Melufine. Dramatifirte Voltsfage in drei Ab- 

teilungen von Witolaus Welter. 

Aus dem Sifungsbericht 
der Hauptverfammlung des Dereins vom 14. Dezember 1899. 

Nachden der Bericht der legten Verſammlung vorgelefen und ein: 

ftimmig genehmigt worden war, gab der Vorſitzende einen furzen Ueber: 

blif des abgelaufenen fünften Bereinsjahres, Bor allem gedachte er der 

Mitglieder, die uns der Tod entrifien, der Herren %. Bian, Notar und 

Deputirter zu Redingen, Dr. Dom. Hengejch, Brüjes des Prieſterſeminars, 

Cornelius Heinricy, Pfarrer zu Vichten und Joh. Schmitz, Ehrenprä: 
g u 
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ſes. Die Berfammlung chrt durdy Aufftchen das Andenken der Dinge- 

ichiedenen, weldye alle der „Hemecht‘ jeit ihrer Gründung angehörten. 

Der Vorfigende theilte dann mit, daß die Zahl der Bereinsmit: 

glieder von 275 Ende 1898 auf 295, ausichlieplich der Abonnenten 

gejtiegen, die höchite bis jegt erreichte Ziffer, welche beſſer wie altes 

Andere die Lebensfübigfeit der „Hemecht* beweiſe. Weiter hob derjelbe 

hervor wie die Dauptverfammlung regelmäßig abgehalten, ebenſo die 

monatlichen Berſammlungen des Borftandes, in welchen die Medaftion 

der Beitichrift beforgt wird. Auf die Veröffentlichungen des Bereins 

übergehend, ftellte ex feit, daß achtzehn Mitglieder durch Beiträge an 

dem fünften Jahrgange der „Iemecht“ betheiligt, eine Zahl die noch 

nie im Luxemburger Yande weder von einem Verein noch von einer 

Zeitjchrift erreicht worden ; daß der Berein fich mit Recht Verein für 

Yuremburger Gejchichte, Litteratur und Kunſt nenne, denn alle dieſe 

Zweige des Wiſſens jeien im legten Jahrgang vollauf und würdig ver- 

treten, daß fie würdig vertreten jeien, das bezeuge, außer der für das 

fleine Yuremburg jo großen Zahl der Mitglieder und Abonnenten, die 

Anerkennung, welche „Ons Hemecht* im Auslande gefunden. Meben 

der Zeitſchrift erichienen noch 12 Bogen von München's Gejchichte, 

welche im fommenden Jahre zum Abſchluß gebracht werden jolt, jo daß 

endlich, Dank unſerm Verein, dem um die Luxemburger Gejchichte To 

verdienftvollen Manne die gehörige Würdigung geworden. Endlich theilte 

der Vorfigende noch mit, daß Dank der großen Mitglieder: und Abonnentens 

Zahl wie dem Staatsjubjide die finanzielle Yage des Vereins eine vor- 

zügliche jei, und diefe e8 ermögliche außer „Ons Hemecht* und dem 

Schluße von Münchens Geschichte im kommenden Jahre einige Ergän— 

zungshefte zu veröffentlichen, welche eim im ſich abgeichloifenes Ganze 

bilden, und der ftrengern Wiffenichaft gewidmet werden jollen, Miles 

unbeichadet der weiteren Bervollflommmung und beiferen Ausftattung von 

„Ons Hemecht* an Bapier, Drud und Illuſtrationen. 

Neichlichen Beifall Tohnte den Vortrag des Vorjigenden. Alsdann 

jchritt man zur Erneuerung des Vorftandes. Es traten aus die Derren 

Karl Müllendorff, Borfigender, Martin Blum und Brück- Faber, Mit— 

glieder. Alle wurden einſtimmig wiedergewählt und nahmen danfend die 

Wahl an. 

Nach Vorlegung der Rechnungen, ernannte die Verſammlung ftatu- 

tengemäß zwei MNeviioren, die Herrn Görgen und Wolf. Nachdem dann 

noch das Budget pro 1900 nad dem Vorſchlag des Vorſtandes ange: 

nommen, Schloß der Vorſitzeude die Berſammlung. 

Yıremburg. — Drud von B, WorreWertens. 
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Thiofrids Keben des heiligen Willibrord 

ans dem Yateinifchen überfett. 

(Schluß. ) 

XXXIV, 

Im Jahre 1031 der Menſchwerdung des Wortes, dem 292, Jahre 

jeit dem Dinjcheiden unferes jo wunderbar verherrlidgten Vaters Willi- 

brord, zur Zeit, wo dem Abte Dumbertus!) die Gejamtleitung der Abtei 

oblag, war der Wiederaufbau der aus ihrer Aiche neu erjtandenen Klo— 

jterfirche vollendet. Unter einmütiger Zuſtimmnng der heiligen Genoſſen— 

ſchaft wurde beichloffen, daß die neue Abteifirche am 19. Oftober desjelben 

Jahres eingeweiht werden jollte, und dan bei diejer FFeicrlichkeit, welche 

in Gegenwart des chrwäürdigen PBoppo?), des Erzbiſchofs des heiligen 

Trierer Sites, und des Schirmvogtes Heinrich’), des ruhmreichen Herzogs 

von Baiern, jtattfand, aud) die Gebeine des Deiligen an jenen Ort 

übertragen würden, wo ſich noch heute ihre verehrte und mit geziemen: 

dem Glanze gefeierte Ruheſtätte befindet. 

Mit der Auffuchung und Ausgrabung des foftbaren Schages wur: 

den Mönche betraut, die auch vor ihrem Eintritt ins Klofter chelos ge: 

wejen und im Ordensleben durch heiligen Wandel ſich ausgezeichnet 

hatten. Dieſe verjchlofien die Thüren der Kirche und gaben jic daran, 

den Eftrichboden zu durchbreden. Da geichah es, daß einer der Mönche, 

Thitmar mit Namen, dem es entgangen war, daß ‚Zraumbilder in der 

Nacht jeine ichlafenden Sinne betrogen‘ (Virg. Aen. 10.642), ‚hod) 

aufgerichtet, mit weit ausholender Nechten‘ (Virg, Aen. 5.478) die 

Doppelart in die Luft ſchwang, fofort aber trog allen Bemühens die 

ausgeſtreckten Arme, gleich als hätte Gottes Dand fie mit Feſſeln ge 

bunden, nicht mehr jenfen konnte. Angſtvoll, von umfäglicher Verwir— 

rung betroffen, jtand er da; jchwarzes Dunkel trat ihm vor die Augen, 

1) Abt Humbertus 1028—1051. Unter feinem Vorgänger, dem Abte Uroldus, 

waren Kloſter und Kirche verbrannt (1016, 22. Aug.). Schon im felben Jahre wurde 

der Neubau in Angriff genommen, der unter Abt Humbertus vollendet wurde. Yeßterer 

„Ließ 1031 die Kirche eimmweiben und mit Bildern und Malereien in geichmadvolfer 

Weife verzieren und den Ambo mit filbernem Schmud (Platten und Schranten ?) 

verfchen“ (Catalog. abb. Ept. I). „Unter ibm wurde der Leib des h. Willibrod 

von feiner bisherigen Begräbnißftätte aus übertragen umd unter dem Hauptaltare beis 

geſetzt“ (Catal. abb. Ept. II.). ®gl. M. G. SS. 23. p. 32 nnd 34. 

2) Boppo, Erzbifchof von Trier 1016—1047. 

3) Heinrich der Jüngere, als Graf von Yuremburg Heinrich II. 1027 — 1047, 

als Herzog von Bayern Heinrich VII. von 1042 -1047. Als Graf von Yuremburg 

war cr aud) Bogt von Echternach; die Bogter von S. Maximin in Trier befam er 

1036. Er ftarb auf einer Brautfahrt, von der er vermählt nadı Baiern zurüdzufehren 

gedachte, 1047 am 14. Oft, und wurde in Trier beftattet. 



De) 
Schweißtropfen perlten auf der Stirne, die Wangen erblaßten, die Zunge 

ſtockte, der Speichel vertrodnete im Munde (Lueret. 4971-981). 

Endlich führte ihn der weile Probjt Hubertus beiſeite und ermahnte ihn 

nit väterlicher Liebe, ſich durch aufrichtiges, venmütiges Bekenntnis zu 

reinigen, wenn er irgend eines Vergehens fic) bewußt wäre. Darüber 

bedenklich geworden, erforicht ſich Thitmar; aber jein Gewiflen findet 

feinen Fehler, der nicht gebüßt wäre. Da zulegt entdedt er, wie das 

Gedankenbild undewußt ihn getäuscht. Geläutert fehrt er zurück und, jo 

vorbereitet zum heiligen Werfe, verrichtet er mit um jo genauerer Sorg- 

falt und glühenderem Eifer die begonnene Arbeit. 

Nachdem die deckende Erpdichichte ausgeworfen war, ftieß man auf 

ein verdedtes Gewölbe, das man durchbrach; noch ein zweites und 

ein drittes Gewölbe wurden eröffnet ; in der dritten Gruft endlich fand 

man den verehrungswürdigen rabjtein und über demjelben ein jeidenes 

Tuch, welches wunderbarerweife durch fo viele Jahrhunderte hindurd) 

nicht blos unverweſt, jondern jogar ſchön und friſch geblieben war und 

jo bis zum heutigen Tage als Zierde im Gotteshauje hängt, zum augen- 

jcheinlichen Zeugnis des unverjehrten Yebenswandels und der Verdienſte 

des erhabenen Biſchofs. Zobald der Grabftein frei gelegt war, näherte 

fi) demselben der Abt Humbertus jeligen Andenfens, nicht in verwege- 

nem Beginnen, jondern in aufrichtigiter Liebe, um vom fojtbaren Schage 

ein feines Stüd zum Zwed der Verteilung von Reliquien abzutrennen 

und aufzubewahren. Er bob den Dedel etwas, und da wurde ihm ge: 

gönnt, feinen geliebten Herrn zu Schauen, wie er da gebettet lag in un— 

verjehrter uculla und im Bußgewand, fajt den ganzen Leib friſch umd 

unverändert und von Wohlgerüchen duftend, gleich als wäre er mit 

allen möglichen Salben beftrichen, und als woallten ſtatt der Würmer 

Spezereien aus dem toten Fleiſche empor. Und wirklich, die Thatſache, 

daß diejer Leib eine jo lange Neihe von ‚Jahren hindurch jeiner verwes— 

lihen Natnr zuwider umverweit und faft unverändert blieb, verkündet 

laut das angemefjene Lob feiner Verherrlichung: ſo lange nämlich die 

Seele des Heiligen die Glieder dieſes Leibes ‚belebte und regierte‘ (Genes. 
9.15; Ps. 22.1), ‚goß fie Salbe von ächter Narde über das Haupt‘ 

(Mare. 14.3) des Derrn und konnte frei mit den Worten des Brautliedes 

(Hohel. 1.11,2) fingen: „Es gibt meine Narde ihren Geruch” und 

„wie ausgegofiene Salbe ift dein Name“. 

Der fromme, glaubensitarfe Abt — fein Glaube war nicht Klein, ſon— 

dern dem finnbildlichen Senftorn vergleihbar — reichte mit der Hand 

in den Sarfophag hinein, und jofort wurde feines Geſichtes Schärfe 

vom Dufte der Wohlgerüche geichwächt, der wie aus der Glut eines Weib: 

vauchfäftchens zu feinen Augen drang. Unter Furcht und Grauſen zog 

er eine Rippe hervor, worauf er, vor Entiegen erjtarrend, ohnmächtig 
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hinſank. So Hagt ja auch Daniel (7.15), daß ein rätielhaftes Geficht, 

das er geichaut, ihm Grauen machte. Nachdem man dann den Grab- 

jtein jorgfältig verichloffen und ehrfurdtsvoll erhoben hatte, wurde bei 

deinjelben die heilige Wache gehalten, während welcher ein glänzendes 

Wunder geichah. 

Es lebte nämlich damals in der breit ein Mönch, Namens 

Frithelo, der mit einem jchmerzlichen Übel behaftet war. Yon edler 

Herkunft, hatte er früher als Nitter Kriegsdienite gethan und Sid) bei 

einem Sturz von Pferde (vita metr.) derart verlegt, daß die Eingeweide, 

hervortraten und vollends, bis zur äußerjten Grenze aus ihrer Yage 

gewichen, herumterhingen, jo daß der Mann an jeinem ganzen Gliederbau 

in der Bewegung gelähmt war. Nach diefem Unglücd hatte er das Wehr- 

gehenf des Mriegers abgelegt und ſich dem ſüßen Joche des Dienftes 

Chriſti unterfteilt, nachdem er jchon vorher jeine zwei vortrefflichen 

Söhne dem Ordensleben geweiht hatte. Diejer leidende Mönch näherte 

ſich während der heiligen Wache dem Sarkophage, warf jich zur Erde 

nieder und brachte das Opfer jeines innigiten Gebetes dar. Beim Auf: 

itehen stieß er umverjehens an die Tumba und im jelben Augenblide 

waren durch diele heilfame Berührung die Gedärme im ihre uriprüng- 

liche Lage zurüdgejchoben, und der Kranke hatte jeine vollitändige Ge- 

jumdheit wicdererlangt. Alle Herzen priejen Gott im unbejchreiblicher 

Begeifterung. 

Nicht aus der Nachbarjchaft allein, jondern aus der ganzen Provinz 

ftrömten Völkerſchwärme herbei. Laute Yoblieder erichallten dem gemein: 

jamen Schugpatron zu Ehren; es jchien, als ſchaute man den Heiligen 

gegenwärtig in Perſon und im Fleiſche lebend, und als bereitete man 

ihm einen fejtlichen Empfang. Im Jubel wurde der Xeib, gleich wie eine 

andere Bundeslade des Derrn, unter feierlichem Geleite übertragen und au 

dem Gnadenthron des Altares der allerheiligiten Dreifaltigkeit niedergeſetzt, 

wo er fortan ‚jeine Zeichen erneuert und jeine Wunder wiederholt‘ iKeeh. 

36.6), deren Zahl man nicht zählen und deren Größe man nicht meſſen fann. 

XXXV. 

Auf der Inſel Walchern, wo der Heilige für das Bekenntnis und 
die Ehre Chriſti ſein Blut vergoſſen hatte, iſt Willibrord häufiger wirk— 

ſam durch die ſchützende Gegenwart feines Geiſtes. Nach dem Wort des 

heiligen Baulus (1. Cor 14,22), daß die ‚Wumderzeichen nicht für die 

Släubigen, fondern für die Ungläubigen find‘, weiß er, daß die Härte 

diefes durch jeinen Schweiß für die Nichtichnur des Glaubens gewonnenen 

rohen Stammes nur durch auffälligere und hänfigere Wunderwerfe er- 

weicht und zum Dienfte und zur Liebe Gottes angehalten werden kann. 

Alle diefe Großthaten find in den an der Meeresfüfte gelegenen Orten 
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wohl befanmt und gefeiert; doch will ich, joweit der Nahmen diejes 

Buches es mir erlaubt, von dem vielen einiges, von dem größten das 

geringite bier einschalten. 

Mobert, der jüngere Sohn Balduinsti, des Grafen von Flandern 

jeligen Andenfens, war von tötlichen Haſſe gegen die Bewohner von 

Widdlenburg entbrannt und bedrohte die Bevölkerung der ganzen Inſel 

mit Zod und Berderben. ‚Uud es entfielen wicht feinen Gemüte die 

Urjachen des Grolls, die bremnenden Schmerzen‘ (Virg. Aen. 1,26); 

‚ewige Wunde im Derzen bewahrend‘ (Virg. Aen. 1.55) und Rache— 

gedanfen „wälzend in glühender Bruft‘ (ibid. 1.50), ‚verband er fid) mit 

der Moriner äußerſtem Bolksftamm (ibid. 8.727) und ſammelte aus 

Franzoſen und Teutonen cine ſolche Heeresmacht, daß man auf je zehn 

jeiner Krieger faum einen Feind rechnete. Er hatte nämlich dreißig 

Legionen bewaffnet, jede zu taujend Mann gejchägt, während ihm wicht 

ganz dreitauſend Streiter gegemüberftanden. An der Mündung der 

Schelde, die dort einem Meere gleicht, Ichiffte er feine Scharen ein, fuhr 

mit ihnen über den Fluß und landete jo au der Küſte der feindlichen 

Inſel. Doc jo furchtbar feine Ankunft jchien, ebenſo ſchimpflich und 

Ihmählich jollte die Rückkehr jein. 

As die Bewohner der Inſel Waldern die Landung dieſer er: 

drückenden feindlichen Übermacht erfuhren, der fie nur ein Meines Hänflein 

Bewaffneter entgegeuzuftellen hatten, gerieten fie in großen Schreden. 

Sie ſchickten Gejandte an Nobert und baten um Schonung, aber ihre 

1) Balduin V., Graf von Flandern /F 1067), binterlieh zwei Söhne, Baldırin 

und Robert. Der ältere, Balduin VI, vereinigte Schon feit 1067 mit der Markgraf— 

ſchaft Antwerpen und der Braffchaft Mons und Hennegau nod die Sraffchaft Flandern 

unter ferner Herrichaft. Seinen bald eintretenden Tod vorausfehend, ſuchte er feinem 

älteften Sohne Arnulf, der kaum fünfzehn Jahre zählte, die Erbfolge zu ſichern. Daber 

ließ er in feierlichen Berfammlung feinen Bruder Robert L, den riefen, gegen den er 

Mißtrauen begte, durd Eidſchwur verpflichten, feinen Neffen Arnulf in feinem Befige 

zu fchügen. Nah dem Tode Balduins VI. aber geriet Robert mit deffen Witwe 

Richildis, welche für ihren ſchwachen Sohn Arnulf die Herrfchait übernahm, in einen 

langwierigen Streit, in welchen fich ſpäter der Kaifer Heinrich IV, und der franzöftiche 

König Philipp miſchten. 

Schon früher hatte Nobert, eine der ritterlichſten Geftalten jener Zeiten, nad) 

vergeblichen Anftrengungen, fd in Spanien im Kampf gegen die Sarazenen cin Heid) 

zu jtiiten, feinen dauernden Aufenthalt in Holland genommen, weshalb die Flamänder 

ihm den Beinamen „der Frieſe“ gaben. Als der Graf Florentius von Holland im 

Kampfe gegen die Frieſen gefallen. war, vermäblte er ſich (1063) mit deſſen Wittwe 

Gertrud und ſuchte nun ganz Holland für fih zu erobern. Unterdeffen batte fich 

Richildis in Flondern durch drüdende Steuern unbelicht gemacht; die Flamänder em— 

pörten ſich umd riefen Robert aus Holland herbei, der bald darauf (1070) zu Gent 

als Herr von Flandern anerfannt wurde. Eine Epifode in diefen Kämpfen ift der 

von Zhiofried berichtete Angriff gegen das frieſiſche Walchern. Nobert war Graf von 

Flandern 1071-1093. 
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Bitte Fand fein Gehör. Da vereinigten fie ihre ganze Kriegerichar und 

alleſamt begaben fie fich zur Bajilifa, die durd) das Blut des großen, 

heiligen Willibrord geweiht war!) Dort cempfingen fie das Geheimmis 

des Deilsopfers, nachdem fie zuvor durd ein Gelübde fich verbunden 

hatten, alljährlich, jo lange fie lcben würden, dem heiligen Schugpatron 

einen Tribut zu entrichten, wenn fie durch VBermittelung seiner Güte 

und Milde gewürdigt würden, die Palme des Sieges zu erringen. Und 

jogleih, vom Teuer des Glaubens erwärmt und entzündet, befeftigten fie 

an der Spige ihrer Fahne ein Gefäß mit Reliquien des Heiligen, auf 

deren Schuß ſie cbenjo feſt vertrauten, wie wenn Gott der Herr ihr 

Führer wäre, vor ihnen „‚einherjchreitend im der Fülle feiner Kraft‘ 

(Isai. 63.1). Da dachte in der bald beginnenden Schlacht niemand an 

Flucht, niemand ſetzte jeine Hoffnung auf die Schnelligkeit der Füße, 

jondern jeder mur auf die Kraft des Armes, indem alle ur von dem 

einen Gedanken bejeelt waren, daß es „ſchön und füß ift, für das Water: 

land zu fterben‘ Hor. carm. 3, 2. 13. In Huger Berechnung, daß 

jie beim Kampfe die Sonne gegenüber hätten, wenn der Feind zuerit 

vorging umd dann fich zur Wehr ftellte, kamen fie dem Gegner im Lauf— 

jchritt zuvor; jo vermieden fie, dan die Schfraft ihrer Augen, von den 

Zonnenftrahlen geblendet, geichwächt wurde, wobei ihre wuchtigen Streidye 

ihr Biel verfehlt hätten. Darauf jchlugen fie ſich mit ſolcher Tapferfeit, 

dan man hätte glauben mögen, hier fämpften Delden, dort gemeincs 

Sefindel, und dan, wie es im Lobgelange des Moſes heißt (Deuter. 

32,30), ‚Einer tauſend verfolgte und Zwei zehntauſend jagten‘ Beſiegt 

flohen die Feinden zu ihren Schiffen. Dort nod ‚stürzten manche, vom 

tötlihen Eijen getroffen, in ihr eigenes Schiff nieder, cs jchäumte das 

Blut in der Ser, die Wogen fürbten ji) von geronnenem Blute“ 

(Lukan 3.575), und, wie der Dichter in dem befannten Doppelvers 

jagt (l,ukan 3,576, ‚halbtot jtürgten andere in den ungehenern Schlund 

und jogen Fluten ein, mit eigenem Blute vermilcht “. 

Gleichwie Debora, deren Name Tinmbildlich Biene bedeutet, in 

ihrem Ziegesliede fingen fonnte ‚vom Himmel ward geftritten wider 

fie“ ‘Rieht. 5,20, jo faun man auch jagen, daß die Zeele des Aus— 

erwählten des Herrn, der die Heericharen Gottes führte, ‚auf die Starfen 

trat’ (ibiel.; Die Schar der Bewohner von Walchern dagegen, „deren 

Bogen ruhte auf dem Starken‘ (Gott) (Gen. 49,241, hatte, wie uns em 

glaubwürdiger Zeuge berichtete, der an dem Kriege teilnahm, jpäter aber 

die Kriegswaffen gegen die Waffenrüftung Gottes unter dem Mönchs— 

gewande vertaujchte?,, von dem Ihrigen nur drei Srieger verloren und 

7 ) Kap. 13 wird diefe Winde Weftfapelle genamıtt. 

2) Obne Zweifel der Mönd Eckchard, der im folg. Napıtel erwähnt wird. 
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zwar, wie mit Sicherheit erwiejen ift, durch deren eigene unbejonnene 

Verwegenheit. Der Herr hatte die ‚umter dem Schatten jeiner Flügel 

Nertranenden bejchirmt‘ (Ps. 16.8). Während ‚eine Wolfe von Pfeilen 

den Dimmel entzog und die Wurfſpieße mit finfterer Nacht das Schlacht: 

feld dedten‘ (Lukan 7.520), fügte es Gott, daß es nicht ‚von jeiten der 

Feinde Tod und Verderben regnete‘ ibid. 5185, die über jeine Herrlichkeit 

triumphiert hätten: er wandte die Wurfgäichofle, die wie Dagel jo dicht 

daherſauſten, nach anderer Richtung bin ab und ermutigte die Kämpfer, 

indem er ihnen feine Dülfe durch die Nähe des ‚Friedensvogels anzeigte. 

Man konnte nämlich beobachten, wie eine jchneeweiße Laube, nad) dem 

Vorgang jener Friedensbotin, welche, ein Vorbild des Gcheimmiffes der 

Taufe, bei der Sündflut den grünenden Ölzweig im Schnabel zur Arche 

Nocs brachte und der Erde die Wiederkehr des Friedens anzeigte, von 

der Seite der Waldyerer feinen Augenblick wid), jondern, wie glaub: 

würdige Männer es mit eigenen Augen jahen, bis zur Vollendung des 

Sieges um ihre Neihen herumflog. 

Nach diefem chrenvollen Triumphe zollte die ſiegreiche Heldenſchar 

demjenigen, der über alles triumphiert, das jchuldige Opfer des Xobes, 

ernenerte und befräftigte das Gelübde, zu dem fie ſich vorher verbunden 

hatte, und überjandte an die Kirche zu Echternach zwei dem bejtegten 

‚Feinde entriffene Fahnen, damit fie dort aufbewahrt würden zum ewigen 

Andenken an den herrlichen Sieg, der durch die Berdienfte des erhabenen 

Biſchofs Clemens Willibrord ihr verlichen worden war. 

XXXVI. 

So hatten jene Inſelbewohner die Gefahr, die ihnen von außen 

drohte, mit Hülfe Gottes durch ihre Zapferfeit glücklich abgewehrt. 

Yeider kehrten fie jpäter, nach den Kriegen mit dem auswärtigen Feinde, 

die Waffen gegen die eigenen Eingeweide. Wahnfinnigen gleich, zückten 

fie das vom Feindesblut noch gerötete Schwert gegen das Leben ihrer 

Mitbürger, die eigenen Hände und Glieder zu zerfleiichen. Die Hitze 

der Yeidenschaft ftieg jo weit, daß ſie gegemfeitig auf Verderben jannen. 

Schon waren die vornehmeren Edelinge der Inſel als Opfer der Partei: 

wut gefallen, da brach das Feuer der Zwietracht jo heftig hervor, daß 

niemand mehr frei weder ein- noch ausgehen konnte. Aus dem einen 

Volke bildeten ſich zwei fich einander befehdende Gemeinden ; die früher 

in einem Xager zufammengeftanden, teilten ſich in zwei feindliche Heer: 

lager. Zu folcher Glut entflammte der tötliche Parteihaß, daß jelbit am 

Charfreitag, den Gedächtnistage jener Stunde, wo der Hohepriejter des 

wahren Bundeszeltes, der gute Hirte, deſſen Wefenheit Güte iſt, fein 

Yeben für jeine Schafe hingab und fein unichägbares Blut als Kauf: 

preis der Welt dem himmlischen Water zum Opfer darbrachte, niemand 
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es wagen durfte, ohne Waffenrüftung und ohne Geleite von Zunftge: 

nofien und Trabanten hinzuzutreten, um das Sreuzesholz des Erlöſers 

zu küſſen. 

Endlich, nachdem jie viele der Ihrigen verloren und allerlei Drang: 

jale ausgeftanden hatten, fühlten fie fich ermüdet und gebrochen. D 

überjchauten fie die lange Neihe von Gefahren, die noch bevorftanden, 

und befannen ſich nad) dem Mittel, das ihmen die sicherte YZuflncht 

bieten könnte. So ſchickten fie denn eine gemeinfame Gejandtichaft nach 

Echternach an den Abt Thiofrid, und ließen diejen Diener Chriſti ein: 

laden, nad) Walchern zuffonmen, damit er fraft der Autorität ihres 

Patrones Willibrord, deſſen Stelle er vertrat, ſich ihrer verzweifelten 

Lage annehme, der Verwirrung abhelfe und durch die Liebe der Ber: 

jöhnung den Friedensbund wiederheritelle. 

Zwei Tage lang hielten fie im Hafen von Antwerpen mit jechzchn 

leihten Schiffen, jeine Ankunft erwartend. Da aber ZThiofrid infolge 

unvermeidlicher Schwierigkeiten der Meile länger ausblicb, und jie für 

den folgenden Tag zu einem Gerichtstag, der auf diejes Datum ange: 

jet war, erjcheinen mußten, jo jahen fie jich genötigt, nach ihrer hei: 

matlichen Inſel zurüczufegeln, empfahlen aber den Meagiftraten des 

Antwerpener Dandelsplages jelbit, mit denen fie durd Freundjchaft oder 

Geſchäftsbeziehungen verbunden waren, dem Gchternacher Abte die Ehre 

des Empfanges und der feierlichen Begrüßung zu erweilen. 

Es waren aber damals durch Ungunft der Witterung ihre Saat: 

felder wie ausgetrodnet. Kein Tropfen Regen, fein Tau hatte die 

Fluren benegt, jo daß zu befürchten war, es möchte ein an ?Fruchter: 

trag leeres Jahr hereinbredhen. Als nun ‚der Wind, in die weichenden 

Segel haudyend, die Flotte forttrieb, und die Schiffe die hohe Sce 

erreicht hatten‘ (T,ukan. 3.1), riefen die Leute, in trauriger Stimmung 

zwar, aber vom zyeuer des Glaubens entzündet, mit vertrauensvoller 

Andaht aus: „O heiliger Willibrord, unſer Schugpatron, wenn du 

fommen willſt zu ung, deinem bevorzugten Wolfe, jo gib uns eim um: 

trügliches Zeichen zur Bürgschaft deiner Ankunft im Herrn; laß, che 

denn der Hafen uns birgt, einen fruchtbringenden Negen aus der Höhe 

jtrömen und im unſere Fluren dringen !" „Kaum hat ſolches geiprochen 

das Volk, und mit plöglichem Krachen donnert zur Linken cs jchon‘ 

(Virg. Aen. 2.692), ‚und das aufgerüttelte Gewäſſer verrät den wilten: 

den Sturm‘ (Lukan. 5.567). ‚Schon verdichten ji) zu Platzregen die 

Wolfen, vom Dimmel ans gedrüct, und rauschen ſtromweiſe herunter‘ 

(Lukan. 4.76), des Sonnenbrandes und der Dürre Schaden vericheu- 

chend. ‚Abgeiondert hat Gott einen gnadenvollen Regen jeinem Erbe‘ 

(Ps. 67.10), durch ein augenjcheinliches Zeichen feiner Güte die Ankunft 

jeines im ®eijte Geliebten verfündigt. ‚Den Aether erichüttert Schiffer: 



geichrei‘ jogleich, und ‚zerwühlt durch den Armſchwung ſchäumt das Ge— 

wäſſer; von Rudern zerrifien und ziichenden Schiffsichnäbeln flafft 

auseinander die Meerflut‘ (Virg. Aen. 5. 140). Einen kirchlichen Hymnus, 

nicht ein Muderlied fingend, jpringen alle ans heimatliche Geftade hinüber. 

Kaum konnten die Mauern ihrer Stadt fie aufgenommen haben, 

als der Stellvertreter des verehrten Vaters Willibrod im Gebiete von 

Antwerpen ankam. Die Einwohner gingen ihm weit vor die Stadt ent: 

gegen, die Reliquien ihrer Deiligen im goldenen und filbernen, kunſtvoll 

gearbeiteten Gefäßen haltend. Mit großartiger Pracht wurde er empfangen, 

wie ein Bote des Herrn, wie ein anderer Ehriftus und Erlöfer. Nachdem 
er dort Streitende verſöhnt und durch danerndes FFriedensband vereinigt 

hatte, führten ihn die Antwerpener in ehrenvollem Geleite hinüber zu den 

Werften des Hafens von Middlenburg. 

Der Abend dämmerte jchon, als er landete. Sobald jeine Ankunft 

befanmt wurde, jtrömte alles Volk jeden Alters und jeden Gejchlechtes 

zum Strande ‚und füllte in froher Verſammlung das Ufer‘ (Virg. Aen. 

2. 107). Mit innigſter Andacht und mit großartigen Ehrenerweiſen, 

gleidy) als wäre ihr gemeinjamer Patron und Herr ſelbſt im Fleiſche zu 

ihnen gefommen, nahmen fie ihn auf, und unter Hymnengeſängen gelei— 

teten ie ihm zum entlegenen Hauſe des Gebetes. 

‚As nun der Folgende Tag, aufftrahlend mit tagendem Lichte, die 

Sterne verſcheuchte' (Virg. Aen. 5. 42), famen fie zahlreich zuſammen 

über die freundliche Schwelle und jtellten fich, dem Brauche der Barbaren 

zuwider, in vollfommenfter Zucht und Ehrerbietung vor dem Gejandten 

des Herrn auf. um ihre unficheren Verhältniſſe ordnen zu laffen. Der 

Abt, ‚mit Worten die Geifter beherrichend und die Derzen bejänftigend‘, 

(Virg. Aen. 1.153), beichloß, zuerft die geringeren Sachen zu erledigen, 

die wichtigeren und heifleren auf den folgenden Tag zu verichteben. 

Während er nun, von dieſen Geichäften in Anipruch genommen, mit den 

Erichienenen und jolchen, die er zuzuzichen für gut gehalten, Beratung 

pflog, bemerkte er, wie ein Mann aus dem ärmeren Bolfe, zu Boden 

liegend, die Füße eines vornehmen Reichen umklammert hielt, dem er 

ehemals in unbejonnenen Übermute eine fat unheilbare, tötliche Wunde 

beigebracht hatte. Da erhebt ſich der Abt, eilt Hinzu, wirft jich neben 

den Flehenden zu Boden und füßt die Kniee des Neichen; da diejer die 

Bitte abwerjt und hartnädig widerjteht, legt er vor ihn den Bilchofsitab 

des erhabenen Heiligen nieder und bittet, ermahut, beſchwört den Bor: 

nehmen, er möge dem remmütig Flehenden Verzeihung gewähren. Dod) 

das ftahlharte Derz und der trogige Sinn des Reichen ließ ſich durch 

feine Bejünftigungsmittel der gejunden Vernunft erweichen; auch als 

logar alle Umftehenden ihm zuriefen und ihren Abſcheu über dieſe Härte 
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befundeten, errötete er nicht einmal und gab jich nicht zufrieden. Seiner 

jelbft nicht mehr Herr, entfernte er fich plößlid und eilte nach Daufe, 

Dort traf ihn unverweilt die Strafe für feinen trogigen Un: 

gehorfam. Von Beſeſſenheit ergriffen, jegte er durch die Stöße und 

Schläge, die er auszuhalten hatte, alle Zuschauer in Screden und er— 

füllte mit Leid und Trauer die ganze Nachbarichaft und jeine An: 

gehörigen. Seine ſchnaubende Bruft und jein aufgedunſener Yeib wurden 

durch heftige, im kurzen Zwiſchenräumen ſich folgende Stöße gequält, 

wobei man ein Geräuſch vernahm, wie wenn irgend eine Macht feinen 

Leib und jein Rippengefüge imwendig mit harten Stößeln vorwärts tiefe. 

(Habe es wohl eine granjamere, bittrere Qual? Seine Angehörigen und 

Bekannten, über dieſes furchtbare göttliche Strafgericht erjchredt, be: 

ftürmten mit Bitten den Boten des Herrn umd bewogen ihm endlich 

hinzugeben, um den armen Bejellenen von ſeinem Leiden zu befreien, 

Thiofrid ging hin und legte auf den Leib des Beieffenen ein Käftchen, 

das eine Partikel von einer Mippe unſeres gütigen Vaters Willibrord 

enthielt, und im jelben Angenblic konnte man beobachten, wie der Teufel, 

unfähig ſolch heilige Xaft zu tragen, den Körper, den er zur Strafe des 

Ungehoriams im Belig genommen hatte, num zur VBerherrlichung der 

Macht des Herrn und Schöpfers verließ. Unbeichreiblidy war der Jubel, 

weil Heil widerfahren war jenem Hauſe, indem em Sohn Abrahanıs 

von dem Sohne des ewigen Berderbens befreit nnd erlöft worden war. 

Unterdeffen war in Gegenwart des verjammelten und auf den Aus: 

gang jener Sache geipannten Volkes ein zweites Wunderzeichen geichehen 

mit ähnlicher Veranlafjung wie das erjte, aber mit anderer Strafe. Ein 

Bürger der Stadt fiel vor einem Weichen, den er lange vorher ver- 

wundet hatte, auf fein Angeficht nieder und juchte ihn durch demütiges 

Flehen zu befänftigen und zu verjöhnen, fand aber fein Gehör umd 

wurde barich abgewiejen. Da kam vermittelnd Hinzu der edle Mönch 

Eckehard, der dem Nbte als Dolmeticher diente und vor jeinem Eintritt 

in den Orden einer der hervorragendjten Großen der Inſel gewejen war. 

Diefer trat dem Bittenden zur Seite, kniete neben ihm wieder und flchte 

wiederholt und in den demütigiten Worten den harten Menſchen an, er 

möchte die Berlegung des Völkerrechtes, die jein Herz abgewandt habe, 

in chriftlicher Sefinnung, aus Liebe zum Heiland und zum hi. Wilfibrord 

verzeihen und Berjöhnung geftatten. Aber boshaft, in jugendlichen Stolze, 

verjchmähte es der Neiche, die Bitten zu erbören; er iprang auf und 

ging davon. 

Dod kaum hatte er jich etwas entfernt, da fam über ihn die Mache 

Gottes. Wie fein inneres Auge des inneren Lichtes entbehrte, jo wurden 

jeine leiblichen Mugen des äußeren Yichtes beraubt, indem fie plöglich von 

der Blindheit Dunkel verfinftert wurden. ‚Es war aus dem Fette gleichlant 
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jeine Bosheit gekommen‘ (Ps, 72.7); da er nicht geichlagen war (Ps. 

72.5, überhob er fich in jchwulftigem Hochmut und jcheute fich nicht, ‚feinen 

Mund gegen den Himmel zu fegen‘ (Ps. 72.9); unter den Schlägen 

wurde er genötigt, Jich zu erfennen:: bald jtieß er an, bald wurde er 

geitopen; unſicher herumtaftend und ſchwankend, fiel er nieder, ‚mit feiner 

Schmach wie mit einem Mantel bededt‘ (Ps. 108.291, wid) der Be- 

gegnung mit Menjchen aus und floh deren Anblid. Während er jo um: 

ſicheren Schrittes daherwanfte, begegnete ihm jein Water, der unter 

Ihränen ihm jeine Derzenshärte verwies und ihn an der Hand zu dem 

Plage zurücführte, den er aus Ärger, in verwegenem Beginnen ver: 

lafien hatte. Nun gab er Berzeihung jeinem Bittfteller und erhielt 

jefort daS Wugenlicht wieder, wofür er aus ganzem Herzen demjenigen 

dankte, ‚der alle, Neiche und Arme, erleuchtet‘ (Prov. 29,13). 

Den hriftlihen Derzen bot Gott un jenem Tage ein tröftendes 

Schaujpiel jeiner Yiebe, den Stolzen aber flößte er Furcht und Schreden 

ein, und dadurch ebnete er dem fünftigen Frieden und der Verſöhnung 

die Wege. innerhalb furzer Zeit waren an zwei Männern vier her 

vorragende Wunder geichehen:: der eine wurde zur Strafe für jeinen 

Trog des BVerftandes beraubt, fam aber wieder zur Beſinnung und er: 

ftarkte zu gejunderer, befferer Einficht, und das zum Heile der Geſamt— 

heit; der andere, der den Splitter im Auge des Bruders jah, aber den 

Balken im eigenen Auge nicht merkte, wurde mit Blindheit geichlagen, 

dann aber, von Reue geleitet, mit hellerem Lichte an Xeib wie an 

Seele erleuchtet. 

‚Drauf, da der folgende Tag mit dem eriten Strahle die Länder 

wieder beichien‘ (Virg. Aen. 7.148), famen die Einwohner Ser ganzen 

Inſel jcharenweiie wie Bienenſchwärme zujammen, eines Herzens und 

eines Sinnes, um in Gegenwart des Vertreters des heiligen Biſchofs 

und vor den Reliquien des Heiligen alle ihre Streitjachen unterjuchen 

und regelm zu Laffen, damit endlich die alten Parteifehden und der töt- 

liche Haß beichwichtigt würden. Sie ftanden da wie die Sterne, nad) 

ihrer Stellung und Rang (Rieht. 5.20; 2, Esdr. 13.11), und juchten 

in jorgfältigiter Prüfung Licht nnd weiien Mat; ‚denn alle Wege der 

Weisheit find friedfam‘ (Prov. 3.17. Und die ewige Weisheit, welche 

durch den Mund Salomong, des ‚Lieblings des Deren‘ (2. Kön. 12,25), 

von ſich jelbit gejagt ‚idy wohne bei vernünftigen Gedanfen, bei mir 

iſt Rat umd redjtes Handeln, bei mir ift Klugheit und Stärke, durch 
nich verordnien die Sejegßgeber, was recht ift‘ (Prov. 8.12—15), leitete 

durch die Gnade ihrer inneren Eingebung aller Derzen dahin, dar fie 

ih zu einmütiger Entjcheidung einigten, deren Inbegriff folgender war: 

jede ‚Familie der Erichlagenen beider Parteien joltte je fieben aus ihren 

nächſten Blutsverwandten wählen, weldje unter dem Borjige des Abtes 
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und mit diefem und jeinen Gefährten nach gründlicher Unterfuchung die 

Bedingungen bejchliegen jollten, unter weldyen ein dauerndes Friedens: 

band wiederhergeftellt würde. Der gemeinſame endgültige Beichluß lautete 

num dahin, daß die ZTotichläger zuerit nach den Beſtimmungen des Volks— 

rechts dreimal dreißig Pfund als Wergeld!) erlegen müßten ; dann jollten 

jie, um die Zwiſtigkeiten auf ewig im Vergeſſenheit zu bringen umd die 

1) Durd die Entrichtung des MWergeldes erfaufte der Thäter vom Berleßten oder von 

deffen Familie den Frieden. Übne diefe Yostaufung blieb der Diifferhäter iriedlos, 

in Fehde oder Feindſchaft, mud durfte von den Bolfsgenoflen, namentlich von den 

nächſten Blutsſreunden des Beleidigten aus Wache bußlos getötet werden. Durch das 

Wergeld erfaufte er ſich den ‚Frieden, alfo das eigene Reben. Die gegneriſche Seite ver: 

zichtete anf fernere Verfolgung und erflärte die Fehde für aufgehoben. 

Der Betrag des Sühngeldes war rechtlich friert, obfchen, namentlich bei den 

riefen, das Bußſyſtem für Spezialiälle noch Yüden aufwies (Brunger, Deutfche Rechts 

gefihichte I. 164). Nach weittirieftichem Rechte, unter dent Walchern ſtand, betrug das 

Wergeld für Tötung eines Freien 53, Schilling, alfo ſaſt 3 Pfund (das Pfund zu 

20 Schilling beredmet), für einen Adeligen das Doppelte, aljo 106%, Schilling. Nach 

den Yufäten, die in farolingifcher Zeit zum friefiichen Hecht hinzufamen, wurde diefer 

Sat in gewiflen Fällen, wie Aufruhr, Tötung beim Kirchengang, bis zu neunfacher 

Buße geiteigert (Mon. Germ. Leges III. 648;, alfo zu 960 Schilling oder 48 Pfund, 

welche Summe noch um 42 Prumd unter dev von Thiofrid angegebenen Buße zurückſtände. 

Diefe 42 Pfund oder eine annähernde Summe mag das Friedensgeld darftellen, 

die fogenannte Freda. Nach frieſiſchem Rechte entrichtete der Totſchläger nämlich nicht 

blos das Wergeld, das die Verwandten des Geröteten erbielten, fondern auch die Freda, 

welche dem föniglichen Fiskus anbeimfiel. Wach dem tit. 16 der lex Frisionum be- 

trug das ‚Friedensgeld gewöhnlich 30 Scillinge, das aber bei Verbrechen im größeren 

Frieden neunmal gefordert (tit. 17. 2 und 3) umd fogar, für Tötung bei einem Über: 

falle durch eine feindliche Schar, dem Wergelde gleich geitellt wurde (tit. 17. 4. So 

erreichen wir die 90 Piund, die Thiofrid, offenbar Wergeld und Friedensgeld zuſam 

menfaffend, als Buße angıbt. 

Tas Friedensgeld follte eigentlich eine Art Vohn ſein Für denjenigen, dev Die 

Sühne vermittelte, und wurde daher an dem Fürſten bezahlt, in deilen Namen der 

Kichter die Verſöhnung vornabm. 

Genau läßt ſich die Höhe Diefer Sühnegelder nicht nachrechnen, weil dem Schieds 

richter nach dein Sefege eine gewiſſe Freiheit in der Beſtimmung der Bußen vorbe 

balten war, und andererjeits das Geſetz ſelbſt Für gewiſſe Fälle Yüden batte. Auch 

konnte es ja ſeit der Aufichreibung des Geſetzes umter Karl dem Großen ohne Ab» 

änderungen des Geſetzes nicht abgeben, obſchon em unmittelbarer Einfluß fränkiſcher 

Rechtsanſchaungen Ach kaum nachweiſen läßt Waitz, Berf. geich. TIL. 160). 

Tie erhöhten Bußen waren wahricheinlih ein Meguivalent, wodurd Karl der 

Große der häufigen Anwendung dev Zodesitrafe bei jenen rohen Bölfern ftenern wollte. 

Im übrigen ericheinen ſie in Anbetracht des bei den frieftichen Kaufleuten angefammelten 

Reichtums nicht ats übertrieben. Über frieftiche Rechtseinrichtungen, welche Thiofrid 

it der vorliegenden Yebensbeichreibung öfters berührt, wie bier z. B. das Sühnever— 

fabren und die Blutrache, Mindting ipupillus) und Gefolgichaft, an anderen Stellen 

die Gottesurteile und das Voswerien, Eid und Zeugenen, ſew. handelt am eingebendften v. 

Hichtbofen in der Einleitung und im Kommentar zu feiner Auegabe der "ex Frisionum 

in den M. G. Leges III. 



} Entjtehung neuer Zwietracht wegen früher begangener Thaten zu ver: 

hüten, den Biuträchern als Dienftmannen angehören. 

Nicht Furcht vor Menschen, jondern der Sıhreden vor dem Straf: 

gerichte Gottes hatte bewirkt, daß Männer von folcher Wohlgeftalt und ſol— 

chem Körperwuchs, von jo großer Weisheit und Kraft, — wer ſie nicht 

kannte, hätte glauben müſſen, ſie jeien nicht aus einem einzigen Stamme, 

jondern aus dem ganzen Erdfreis ausgewählt, — dar Männer von jo 

hoher Geburt und foldyer Macht fich zwingen ließen, fich ihren vorma- 

ligen Scuebefohlenen, die ihnen an Rang weit nachjtanden, zu unter: 

jtellen und ihnen Folge zu leiften, was fie ſonſt als eine Art entehren: 

den Schimpf angejehen hätten, den fie, wenn nicht göttliche Macht fie 

anbielte, lieber durch) den Tod abzuwiſchen bereit wären, als daß fie ſich 

demſelben unterziehen würden. 

Es verdient namentlich hervorgehoben und der Nachwelt zur Be: 

wunderung überliefert zu werden, daß diejes rohe, tollfühne, kriegeriſche 

Volk, das durch das Schwert nie bezwungen werden fonnte, ſich damals 

durch jchlichter Worte Zügel binden und leiten ließ, und daß alle An— 

weilungen, die der oben erwähnte Dolmetjcher, um von den eigenen 

Verordnungen des Boten unſeres Herrn jelbft zu Icyweigen, im Namen des 

Abtes und des heiligen Baters Willibrord erlich, jo willig angenommen 

wurden, daß auch nicht einer von ihmen irgend eine Borichrift durch 

Uebertretung zu befleden ſich vermöß oder auch nur zu gehorchen ge- 

zögert hätte. Solcher Schredfen vor der Rache Gottes hatte alle ergriffen. 

Gleich als hätte der heilige Biſchof Clemens Willibrord in eigener 

Perſon mit zu Gericht gejeflen und das Verfahren geleitet, jo kam durch 

Bermittelung jeiner wunderbaren Berdienfte ein gutwilliger Friede in 

Privatſachen ſowohl als in öffentlihen Angelegenheiten zu ſtande und 

wurde durch Eidſchwur befräftigt; nicht blos auf Walchern ruhte die 

Fehde, jondern die ganze umliegende’ Inſelgruppe trat der Verjöhnung bei: 

‚goldener Segen goß aus gefülleten Horn reichliche Frucht über das Yand‘ 

‘:Horat. ep. 1,12.28). Während der zwei Monate, die der Abt, Diener 

der Diener Gottes, zu gemeinſamem Nuten dort zubrachte, ruhte alle 

Arbeit, jede Beihäftigung; im dieſer ganzen Zeit gab es mir Freude 

und Ehren, nur Jubel und Begeifterung, nichts als fejtlihe Tage mit 

Saftereien und Gelagen. 

Unter den höchſten Ghrenbezeugungen verließ der Abt die Inſel 

und fehrte im die Deimat zurück. Dort wurde er von jeiner Stadt, 

deren ganze Bevölkerung ihm entgegengeftrömt war, mit unbejchreiblicher 

rende empfangen, und er brachte für alles der heiligjten Dreifaltigfeit 

das Opfer des jchuldigen Lobes. 

‚Sp haben wir nun durch unermeßliche Räume die Laufbahn vol- 
nel 
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lendet, und Zeit ſchon ift'S, den Noffen die dampfenden Hälſe zu Löjen‘ 

(Virg. Georg. 2. 542). Zwar hätte ich noch von einem anfßergewöhnlichen 

Wunder zu erzählen, aber ich will auf die Beichreibung desielben ver- 

jichten. E8 wurde nämlich im der durch Willibrods Blut geheiligten 

Kirche einst das Silber vom Kreuze abgetrennt und entwandt ; die Diebe 

verfuchten drei Zage lang, das koſtbare Metall am Feuer zu jchmelzen, 

aber es wollte ihmen nicht gelingen. Da ſchnitten die feinen Derren den 

Schmuck in Stüde, um ihn unter fidh gleich zu teilen; aber aud) das 

gelang nicht ; jeder beklagte jich über ungleiches Gewicht, und jo wurde 

der Gottesraub für die Diebe ein Anlaß zu Hader und Zank. Diefelben 

Räuber hatten auch ein Aitartuch geftohlen und wollten e$ ebenfalls zerteilen; 

fie verjuchten mit Scheere und Meſſer, zulegt jogar mit dem ſcharfen 

Schwerte, doch das Gewebe blieb ganz. 

Ich übergehe, wie gejagt, diefes wunderbare Zeichen und id) will 

mein langes Werk befchließen, und zwar will ich es im der Weije be: 

ichließen, daß ich in demjenigen, der von jid) jagt (Apoc. 21.6) ‚id 

bin das Ende‘, und der ſelbſt ohne Ende ift, im Ehrifto Jeſu nämlich 

verbleibe, unjerem einzigen Herrn, ihm nad) meinen ſchwachen Kräften 

unzähligemal Dank jagend für alles, was er an mir gethan, jowie für 

die zahlreichen Wohlthaten, die durd den erhabenen Schutz ſeines ge 

liebten Clemens Willibrord nad) der Menge jeiner Barmberzigfeit uns 

erwiejen hat Jeſus, deffen Xob, Preis und Ruhm umnausdenfbar md 

unausiprechlich find, und deſſen Derrichaft ewig währt. Anten. 

Schluß des Lebens des heiligen Erzbiſchofs Clemens Willibrod. 

Inzembmrg 
unter der Herrfhaft des Direktorinms. 

Einleitung. 

Dem Wunſche nach einer ausführlichen Geſchichte des Luxem— 

burger Yandes wurde, während der legten Jahre, des Defteren Aus: 

drucd gegeben, ſowohl in der Tagesprefle als im der Luxemburger 

Kammer. Dem Luremburger Yande eine Landesgeichichte zu geben, war 

das Ziel, das den Gründern der Gefellichaft für die Erforichung und 

Erhaltung der hiftoriichen Monumente im Großherzogtume Luxemburg, 

der jpätern hiftoriichen Abtheilung des Yuremburger Inſtitutes, vor: 

ichwebte, und das fie bei allen ihren Arbeiten leitete. 

Diejen Beitrebungen entiprang vor allen das großartigfte hiftoriiche 
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Werk, das je aus dem Unternehmungsgeiſte eines Einzelnen Luxemburgers 

hervorging: das Regeſtenwerk des Herrn Würth-Paquet, welches man kühn 

den beſten derartigen Werken des Auslandes an die Seite ſtellen kann, falls 

es nicht die Meiſten derſelben an Gründlichkeit und Genauigkeit übertrifft. 

Wohl iſt, aber erſt nach dem Tode des Herrn Würth-Paquet, eine Stimme 

laut geworden, welche immer wieder auf die Mängel dieſer Arbeit hin— 

weiſt.) Es joll auch nicht in Abrede gejtellt werden, daß diejes Werf 

feine Unvolltommenheiten hat, aber wenn man dieſe Mängel hervorhebt, 

1) Herr N. van Werveke hat zuerft in feiner jehr gediegenen Abhandlung „Etude 

sur les ehartes luxembourgeoises du moyen-äge* (Publieations de la Section 

historique, T. 41, p. 1—166) auf die Mängel des gedrudten Negeitenwertes des Herrn 

Würth PBaquet bingewieien, dann zulegt in der Borrede zum „Inventaire analytique 

des Archives du chäteau «’Ansenbourg par Dr. N. van Werveke‘. Dabei ver: 

ſchweigt aber Herr van Werveke, was er früher in feinem Nachruf auf den verftorbenen 

Herrn Würth-Paquet (Publieations T. 37, p. XXX & suiv.), felbit gefagt, daß 

Herr Würth-Paquet diefe Yüden feiner gedrudten Regeſten ftets auszufüllen bemübt 

war und daß diefe Ergänzungen Dank der großmütbigen Schenfung des 

Herrn Würth-Paquet den luremburger Gefhidtsforfhern ftets yugänglid find, 

oder fein folten, im Archiv der hiftoriichen Abtheilung des Yuremburger Inſtitutes. 

Beim Leſen der erwähnten Borrede müßte der Gefchichtsfundige ſich überhaupt 

die Frage ftellen, wie fonnte nur Herr N. van Werveke anf den Gedanken kommen. in 

diefer Borrede eine Überficht und Kritik der Lurembarger Regeſtenwerke und Urkunden— 

fammlungen zu geben; denn Alles was Herr N. van Wervefe bier fagt, das bat er 

felbft und viel beffer ſchon gejagt in feiner oben erwähnten überaus ſchätzenswerthen 

Abhandlung „Etude sur les chartes luxembourgeoises“ und den bibliographifchen 

Nachweis gibt viel überfichtlicher Herr Conſt. von Muyſer in feiner „Table sommaire 

des artieles eontenus dans les 40 premiers volumes des Publieations de la 

Seetion historique.“ (Publications T. 40.) Doch bei genauerem Zuſehen, ertennt man 

leicht den Grund davon. Diefe Überficht und Kritik der Luxemburger Regeſtenwerke foll ihm 

die Selegenheit geben, über alle jene, welche fih aud nur von ferne mit Yuremburger 

Geſchichte abgegeben haben, berzufallen in einer Art und Weile, daß man eine foldye 

vergebens in einer ähnlichen Beröffentlichung Tuchen würde. Da fallen Ausdrüde wie 

plagiaire honteux et malhonnete (p. VID), un de nos pseudohistoriens, avide 

de gloire, mais ignare des premiers preceptes de paleographie (p. XI.) u. f. w. 

Zur Kennzeichnung diefes Vorgehens des Schriftführers der hiftoriichen Abtheilung fei 

nur nod) folgender Sat, welcher fih auf Herrn Würtb-Paquet bezieht, hervorgehoben: 

„Auss; pourrait-on kiseıment, surtout pour les premicres séries de son recueil, 

fournir A Uheure qu'il est le double et m&me le triple d’acetes analys&s“ (p. VII.) 
teshalb, wenn es Herrn van Wervefe wirklich nur darum zu thun wäre, dem Forſcher 

als Peiter zu dienen, weshalb fagt er dann nicht an Stelle diefes „pourrait-on,* daß 

Herr Würth-Paquet felbft das fchen gethan umd daß ftatt der 283 Analyfen, welche 

feine Gedruckten Negeften für die Zeit der Ermefinde, 1198 —1248, enthalten, die 

vier Kartons feiner Ungedrudten Negeften im Archiv der hiſtoriſchen Abtheilung für 

die Zeit von 1196—1247 deren 2890 umfaflen, alfo nicht das zweis oder dreifache, 

fondern das zchnfache. (Publications T. 37 p. XXXVIII), daß alſo die Arbeit wicht 

erit von einem on zu machen ijt, fondern von Herrn Würth-Paquet ſchon größten: 

theils gemacht if. 
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dann joll man nicht verjchweigen, daß diejelben Mängel alten ähnlichen 

Werfen anhaften, daß jolhe Mängel einfa h unvermeidlid jind. Wenn man 

wie Würth-Paquet, an die jechzigtaufend Urfunden analyjirt und 

jammtelt, dann weiß man, daR er nicht bei jeder einzelnen Urkunde eine 

eingehende Unterjuchung über die Wahrheit der Angabe der Abfaſſungs— 

zeit, des Ortes, der Berjonen u. ſ. w. anjtellen ; fann eine Unterjuchung, 

welche übrigens aus Mangel an Hülfsmitteln, auch oft unmöglich wäre. 

Liegt die Arbeit aber einmal vor, dann it es leicht, anf dieje jelbe Arbeit ge- 

ftügt, jowie auf jpäter erichienene Ergänzungen bin, die vorgefommenen 

ungenauen Angaben nachzuweiſen und jo ich einen gelehrten Anftrich zu 

geben. Ein Verfahren das Vietor Pierre, in feinem Werke «La terreur 

sous le Direetoire», verdientermaßen geißelt, indem er aus einem Briefe 

an ihn folgende Worte hervorhebt: „C'est bien fastidieux de composer 

des listes; on commet neeessairement des erreurs grossieres que 

les localistes vrelevent avec sererite; mais, malgré toutes les bevues, 

ces listes sont d’un inter&t exträme,* }) 

Dieje Mängel, welche der Arbeit des Herrn Würth-Paquet auhaften, 

welche aber lange nicht die Bedeutung haben, wie man glauben machen 

möchte, finden fich auch in allen ausländischen Regeftenwerfen. Der Unter: 

ichted zwiichen Yuremburg und den Austande ift nur der, daß während man 

ih in Luxemburg damit begnügt diefe Mängel, ohne nähere Bezeichnung, 

immer wieder zu tadeln, man im Auslande die Mängel der großen Regeſten— 

werfe berichtigt, deren Lücken ergänzt, aber zugleicher Zeit ſich wohl dagegen 

verwahrt den Stein auf jene Pioniere der Willenjchaft werfen zu wollen. 

So veröffentlichte noch vor Kurzem M. F. Fund-Brentano jeine: 

„Additions au Codex Diplomatieus Flandriae* welche er mit folgenden 
Worten jchließt: „Loin de nous la penste de deprecier par ces ob- 

„servations le preeieux et important Codex de M. le comte de 

„Limburg-Stirum; cette @uvre a deja rendu et ne cessera de 

„rendre les plus grands services; mais peut-ötre les pages qui 

„preeedent, r&sultat d’une &tude longue et attentive, &viteront-elles 

„a quelques-uns de nos confreres des hesitations et des doutes et 
„rendront-elles d’un usage plus facile le vaste recueil que nous 

„avons compulsec*?, Die Worte Fund-Brentano’8 können aber mit 

noch viel größeren Nechte auf die Arbeit des Herrn Würth Paquet an: 

gewandt werden, jowie auf alle Arbeiten Luxemburger Geſchichtsforſcher, 

denn ihnen fehlen fait alle jene litterarifchen Dülfsmittel, welche den aus: 

ländiichen Gelehrten ihre Arbeit jo überaus erleichtern, ihnen fehlen ferner 

1) Seite XXI, Anmerkung 1. 

2) In der Bibliotheque de l'Eeole des Chartes (®d. LVII 8.373417 und 

529-572, 1896). Angezogen: Bulletin de ’Acad&mie royale d’Archeologie de 

Belgique 1898 p. 6). 
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faft alle Originalurfunden. Würth Baquet und die meiften Luxemburger 

Gelehrte von Bertels bis anf die heutigen Arbeiter, fie mußten und müſſen oft 

auf recht mangelhafte Abichriften und Auszüge hin arbeiten. Überfieht man 

diejes, dann muß man ſich wundern, daß der Irrthümer in dem Werfe 

des Herru Würth: Baquet verhältmigmäßtg jo wenige find, wenngleic) 

dieje, aus leicht begreiflichen Gründen, jo geräufchvoll, aber inımer ohne 

nähere Angaben, hervorgehoben werden. 

Die Haupturjache jener Mängel und Lüden, welche allen Werfen 

über Luxemburger Geichichte anhaften, aud) denen des Herrn van Wer: 

vefe, iſt dieſelbe Urſache, aus welcher wir bis heute eine ausführliche Geſchichte 

des Luremburger Landes miffen, und, wohl noch auch auf lange Zeit hinaus, 

werden entbehren müſſen; diefe Urjache gründet in den Schickſalen des 

Zuremburger Landes. Zeit Johann dem Blinden war das Loos des 

Luxemburger Landes ſtets mit dem anderer Yänder verfettet, iſt das Lu— 

remburger Yand jtets ein Anhängſel eines andern Landes geblieben ; be- 

hielte das Land auch jeine eigene und getrennte Verwaltung, jo war 

doch die erjte Folge diejes Verhältniſſes die, daß die meiſten Originalur- 

funden außer Landes blieben, oder jpüter außer Landes kamen; weshalb 

auch das Luremburger Staatsarchiv verhältuigmäßig arm an Original: 

urkunden ift. Die meiften Originalurfunden aber, ſoweit ſich jolche anf 

die Staatliche Angelegenheiten beziehen, in Brüffel, Paris, Wien und 

Madrid zu juchen find, während jene, welche fi” auf die religidien 

Verhältniffe beziehen, in Trier, Koblenz und höchitwahricheinlich im 

Kriegsarchiv in Wien fid befinden. Und jo lange nicht wenijtens 

die Archive in Brüſſel und Baris erforjcht jind, iſt an eine 

wirflihe Yandesgeichichte nicht zu denfen. 

In den Brüffer Archiven jind vor allem wichtig für die Lan— 

desgefchichte die fogenannten „Papiers d’Etat et de lÜ’Audience*, 

auf welche noch fein Luxemburger Gejchichtsforjcher hingewiejen, und 

welche nody von feinem Luxemburger Geichichtsforjcher benugt worden 

find, und doch enthalten diefe Papiers d’Etat et de l’Audience die 

Berichte der Yuremburger Gouverneure und höheren Beamten an den 

König. Um fid davon zu überzeugen, welche Wichtigkeit dieſe Quelle 

hat, vergleiche man, was die Luxemburger Geichichtsichreiber jagen von 

der Zeit, wo Graf Berlaymont Gouverneur in Lnxemburg war, mit der 

Darftellung welche Graf von Villermont von jener Zeit gibt, in feiner 

Geſchichte des Grafen Ernit von Mansfeld"), eben nad jenen Papiers 

d’Etat et de l’Audience. 

Für die Gejchichte der einzelnen Herrichaften und Ortichaften des 

Yandes, aber aud) für die Yandesgeichichte, fommen außerdem in den Brüffeler 

1) Ernest de Mansfeldt par le eomte de Villermont, Bruxelles 1866. T 

1, p. 32—56. 
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Archiven bejonders in Betracht, die „Archives de la Chambre des 

Comptes* und, für die Zeit Wenzels J. die „Chartes des Dues de Bra- 
bants“. Einiges hat Derr N. van Wervefe aus den Archives de la Chambre 

des Comptes veröffentlicht, vielmehr aber gibt ein belgiicher Gelehrter, 

Herr J. Th. von Naadt in feinen „Seenux Armories des Pays-Bas et (les 

Pays avoisinants“ (Bruxelles, Oscar Schepens). Doch das Gebotene 

genügt nicht, es Täßt uns um jo ſchwerer mijjen, was man dort nod) 

verborgen weiß. So lange dieje Schäge aber nicht gehoben find, ift an 

eine Landesgeichichte nicht zu denfen. 

Aus derjelben Urjache iſt es auch nur möglich von jenen jeltenen 

Epijoden unſerer Geſchichte cine etwas richtige Darftellung zu geben, für 

welche die entiprechenden Theile der Brüffeler oder Bariier Archive uns 

durch ausländifche Gelehrte erſchloſſen worden jind. Dies tft 3. B. 

der Tall für die Zeit von 1680 bis 1683, denn Yudwig XIV. ließ die 
auf die Neunionsfammern bezüglichen Urkunden jchon 1691 veröffent: 

lichen, wodurd) es Schreiber diefer Feilen möglich wurde eine etwas 

genauere Darftellung der Gejchichte jener Jahre zu geben, wenn aud) 

niemand bejier wie er fich der Mängel dieſer Arbeit bewußt iſt, denn 

nur Weniges ftand ihm aus den Brüfieler Archiven zur Berfügung. 

Dasjelbe ift heute der Fall für die jchredlichite Zeit, welche je das 

Lurenburger Land durchgemacht hat, für die Jahre 1795 bis 1814, 

für welche Zeit zwei franzöfiiche Gelehrte die franzöfiichen Archive er: 

forjcht und die Ergebnifje ihrer Forfchungen in folgenden Werfen ver: 

öffentlicht haben : 

La Terreur sous le Directoire, Histoire de la persceution 

politique et religieuse apres le Coup d’Etat du 18 Fructidor (4 
Septembre 1797), d’apres les documents inddits, par Vietor Pierre. 

Paris, Retaux-Bray, Libraire-Elditeur, 18873 un volume in 8° de 

XXII et 481 pages. 

La Domination frangaise en Belgique, Directoire-Consulat-Em- 
pire, 1795 —1814, par I. de Lanza« de Laborie. Paris, Librairie 

Plon. 1895; 2 volumes in 8° de 465 et 409 pages. 

Geſtützt auf die Forichungen diefer Gelehrten, und auf die Ergeb: 

niffe der eigenen Arbeit, joli nun im Folgendem verjucht werden, ein 

Bild jener Zeit zu entwerfen, wo Luxemburg unter franzöfiicher Derichaft 

itand. 
* 

* * 

Bevor jedoch zur Darſtellung jener Zeiten geſchritten werden kann, iſt 

es unerläßlich eine Bemerkung einzuſchalten, welche zum richtigen Ver— 

ſtändnis der geſchilderten Ereigniſſe nothwendig iſt. 

Die Errungenſchaften der franzöſiſchen Revolution iſt 

eines von jenen geflügelten Worten, welchen man ſo häufig in der Tages— 
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preſſe begegnet. Was iſt da natürlicher, als daß man den Helden und handelnden 

Perſonen diejes großen Dramas jene Ideen unterlegt, welche jene Worte 

„Errungenschaften der franzöjtichen Revolution" ausdritden. 

Der blendende Schein jener ‚Freiheiten hat gleicyjam jene Männer der 

Revolution wie mit einem Glorienſcheine umwoben. Das ift dann aud) 

die Urſache, dan des Defteren, dem Erſtaunen Ausdrudf gegeben wird, 

wie es nur möglich geweien, daß nicht alle Welt mit offenen Armen jene 

aufgenommen, welche ihr dieje Errungenfchaften überbracdht; daR dem nicht 

jo geweien, wird dann gewöhnlich den Einflüfterungen des Klerus, den Auf— 

hetzungen der Adeligen zugeichrieben ; wie wenn ſolches überhaupt möglid) 

gewejen wäre, wenn jene Männer diefe Errungenschaften wirklich ge- 

bracht hätten. 

Will man jene Männer der Revolution fennen lernen, fie schauen 

wie fie leibten und lebten, dann hat man nicht nöthig, ſich auf die Treue 

und Unparteilichfeit eines Sejchichtsichreibers zu verlaffen, nein, dann hat man 

viel Bejjeres, dann nehme man die Verhandlungen der gejeßgebenden Ber- 

jammlung, des National:Conventes und der Geſetzgebenden Nörperichaft, 

wie fie uns der offizielle Moniteur!) afıfbewahrt hat, die uns durch den 

Wiederabdrud desjelben, jo leicht zugänglich gemacht find und man wird 

jie fennen lerneu, diefe Männer, wie jelbe in Wirklichkeit waren. Viele 

Meitglieder jener Nörperichaften waren wirklich bejeelt von jenen be. 

rüdenden Ideen, manche derjelben waren jogar jo fühn, mit Gefahr 

ihres eigenen Lebens, dieje ihre Auffaſſung zum Ausdruck zu bringen, 

ihnen Geltung verichaffen zu wollen; aber das waren nicht die lei: 

tenden Männer weder der Gejeggebenden Berfammlung, nod) des 

National Gonventes noch der Geſetzgebenden Körperichaft, man leje die 

Verhandlungen jener Körperichaften und man wird fie fennen lernen dieie 

Treiheitshelden, wie jie die ‚Freiheit zwar im Munde führen, wie aber der 

Haß und die Leidenschaft ihre einzigen Triebfedern bilden, wie einer den 

andern, von der Rednerbühne herab, denunziert, wie dieſe gehäffigen Perſön— 

lichteiten den größten Theil der Verhandlungen ausfüllen, wie jede gegen: 

theilig: Meinung verdächtigt wird, im einem Wort wie jene Männer 

unter ‚Freiheit der Meinung nur die Freiheit veritehen ihre eigene Anficht 

zu äußern, jede andere Meinung aber rücjichtslos zu fnechten und nieder: 

zuichlagen. Mean leſe dieie Verhandlungen und man wird jehen wie die 

meilten Gefege gemacht wurden, wo häufig ein Meitglied ein Geſetzprojekt 

vorlegt und dann dasielbe möge es noch jo jchwerwiegende ‚Folgen habe 

ohne weitere Beiprehung angenommen oder verworfen wird, man wird an 

diejen Geſetzen dann jeben, wie dieſe Männer der Freiheit mit allen Frei: 

I) Gazette Nationale ou Le Moniteur universel. Reimpression Paris, 

Henri Plon, Imprimeur-Editeur, 30 vol. in 4°. Ein Eremplar befindet fich in der 

Landesbibliothek. 
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heiten umiprangen, mit der Handels und Gewerbes Freiheit, mit der Preß— 

freiheit. Was jene Männer ans der Freiheit gemacht, das bezeugt die 

Zahl der Gejege, die von 1789 bis September 1795 erlaſſen worden 

waren. Ein Mitglied des National-Conventes und der Gejeggebenden 

Ktörperjchaft ichägt deren Zahl auf zwanzig Tauiend, jage 20,000 

Geſetze, erlajfen in faum sechs Jahren; doc) hier des Nedners eigene 

Worte, Eschasscriau’s des Älteren, welche er am 11. Brümaire Jahre 

4 (2, November 1795) im Rathe der Fünfhundert geſprochen: „Citoyens, 

„nous avons des morcenux de lois. Chaque circonstance de la rero- 

„lution, chaque danger, chaque besoin, chaque passion a fait naitre 

„une loi; la revolution est faite: notre situation eivile est changee. 

„Lies lois de eirconstancees sont les instruments r&volutionnaires 

„que le législateur prudent doit briser, pour qu'ils ne deviennent 
„pas dangereux: le gouvernement, les administrations, les citoyens 

„ont besoin de lois elaires et précises, les uns pour les bien faire 

„exceuter: les autres pour y obéir.“ 

„Tous les fonetionnaires publies ont besoin de marcher d’un 
„pas rapide dans la route qui leur est tracée. ("est en vain que 

„vous auriez detruit lanarchie ; elle se serait refugiee dans nos 

„lois, si vous ne vous hatiez d’en debrouiller le chaos; la tyranie 

„qui ne meurt jamais s’en servirait peut-tre un jour pour vous 

sopprimer. Vingt mille d&crets encombrent encore le terrain de la 
„revolution : le genie de la liberte ne marche point avec une pa- 
„reille legislation; le corps social tomberait bientöt dans cette 

„maladie politique que deerivait autrefois un historiens ce£lebre: 

„Nous &tions autrefois, disait-ıl, travailles par des erimes, nous le 

„sommes A present par l’enorme multitude de nos loıs.“ }; Bedenft 
man nun noch, daß Diele ‚yreiheitshelden vom Kleinſten bis zum 

Größten, jobald fie die Gewalt in Händen hatte, alle, fait ohme eine 

einzige Ausnahme, der größten Erpreflungen, der jchredlichiten Bedrückungen 

jich Schuldig machten umd dann wird Niemand mehr jtaunen, dag ihnen 

jo wenig Vertrauen entgegengebracht wurde, nicht nur in den öfterreicht- 

chen Niederlanden, Sondern auch in Frankreich jelbit. 

Herbft 1795 war die Unzufriedenheit allgemein, Aber die wahren 

Urjachen diejer Unzufriedenheit zu verichleiern, waren die republifanischen 

Machthaber nicht verlegen. An Allen und Jedem waren die englichen 

und öfterreichiichen Sendlinge ſchuld, daher dieſe abitoßende Spionenrie- 

cherei. Wo dies nicht anging, müſſen die Quertreibereien des Klerus 

oder die Aufhegungen dev Nöniglichen herhalten. Dies Alles glaubhaft zu 

1) Le Moniteur Universel du 16 Brumaire, l'’an 40 (Samedi 7 Novembre 

1795). Reimpression T. 26, p. 361. 
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machen, kommt man bald dahin, daß man die geringite Meinungsverſchie— 

denheit zur offenen Empörung jtempelt. Es tritt deshalb eine Begriffs: 

verivirrung ein, von der man ſich kaum eine Borftellung machen kann 

und welche zwingt jede Aeußerung, jedes Wort in den damaligen offiziellen 

Berichten und Urkunden auf den richtigen Wert und Sinn zu prüfen. 

In den num folgenden Ausführungen wird man die Belege diejer 

Aufftellungen in überreichlichem Maße finden, jene Männer und ihre 

Ihaten mögen ſelbſt iprechen. Wenn diefes Bild dann dem wicht ent: 

jpricht, welches man ſich gewöhnlich von jenen Meännern macht, dann 

fann nur wiederholt werden was L. de Lanzae de Laborie in jeiner 

Vorrede zu jeinem oben angeführten Werke jagt: 

„Bien que des pieces ofhicielles aient servi de base A peu 
„pres exelusive à ce travail, et qwil ait été aborde sans aueune 

„espece de partie pris ni d’idee préconcue, plus d'un lecteur trou- 
„vera sans doute que l’administration frangaise y est severement 

„traitee. Les doeuments m’ont amene en effet & porter une appre- 
„eiation peu indulgente, non seulement sur la conduite du Direc- 

„toire et de ses agents, mais sur celle des ministres et des préféts 

„de Napoleon. Non pas que les deux r&gimes puissent ätre con- 
„fondus, en ce qui touche le niveau des idees et la valeur des 

„hommes, ni qu'il soit permis de meconnaitre l’auvre reparatrice 

„du Consulat. Mais il faut bien avouer que la täche essentielle 

„dans un pays annexé de fraiche date, l’assimilation des ämes, 
„la eonquäte morale n’ctait rien moins qu’aceomplie apres vingt 
„ans d’oceupation et d’administration frangaise, L'échee des pre- 
„fets de "’Empire fut aussi radical que celui des commissaires du 

„Direetoire: le mecontentement etait plus general peut-ötre en 
1814 qu’en 1799. 

* - 5 . . “ J * * “ . * . * . * D . * 

„I faut des à present dire & leur décharge que les conditions 
„generales de l’Europe, les guerres ininterrompues, les coalitions 

„sans cesse renouces ne facilitaient pas preeisement leur täche. 
„Mais les vewations prodiguees aus Belges ne sont pas toutes 

„imputables ad la situation erterieure, il en est qui procederent 
„de dedains maladroits; beaucoup furent inspirces par cet esprit 

„de systeme, par ce goüt de centralisation et d’uniformite qui 

„etait de vieille date au fond du earactere francais et que la 

„Revolution avait &trangement d&veloppe. !) 

1) L. de Lanzae de Laborie, Domination frangaise en Belgique T. 1, 
p. 4—6. 
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s 1. Die erſte Einrichtung der frauzöſiſchen Verwaltung 

im Yuremburger Yande. 

Ein Eroberungsfrieg war es, im wahren Zinne des Wortes, den 

Frankreich unternommen, als, am 20. Mär; 1792, der ichwache Ludwig 

XVI. gezwungen durch die treibenden Mächte der Mevolution, an Oſter— 

reich den Krieg erklärte. Kaum war es den franzöfiichen Truppen, 

November 1792, wenigitens theilweiie gelungen, die öfterreichiichen Nie— 

derlande zu beießen, jo gebärdeten jich die Republikaner schon als Die 

Herren des Yandes,; ein Geſetz des Nationalfonventes, erlajfen am 15. 

Dezember 1792 beitimmte unter anderem : 

Art. 1. — In jedem Yande, welches vonden Truppen der Nepublif 

bejett wird, erklären die Generäle jofort die Aufhebung aller Stenern, aller 

bisherigen Nechte und Privilegien und machen dem Wolfe bekannt, daß 

fie ihm Freiheit, Hülfe gBrüderlichteit und Gleichheit bringen. 
Art. 2. — Das Volf wird ſouverän erflärt und alle beitehende 

Autorität iſt aufgehoben. Es werden Urverſammlungen einberufen, um 

eine proviſoriſche Verwaltung zu wählen. 

Art. 3. Kein Angeftellter, oder Civil- und Mliltäroffizier der alten 

Regierung, fann zur Wahl zugelafien werden. ") 

„Wie ein reifender verwüjtender Strom, jagt ein Zeitgenoſſe, war- 

„fen die Franzoſen in einem Augenblick alle politiichen Einrichtungen 

„über den Haufen, und wenn fie es auch nicht wagten, eben jo jchmelt 

„die kirchlichen Einrichtungen zu vernichten, ſo übergoſſen sie dod) die: 

„selben mit vollen Händen mit jenem beleidigenden Sarkasmus, mit jener 

„Jpötttichen Verachtung, welche dem franzöftichen Wolfe jo gang und gebe 

„It, und verwundeten auf's tiefite das beigiiche Wolf, das mit jo großer 

„Anhänglichkeit an feinem Glauben und Gebräuchen hing. ?) 

Vei der Beſetzung des Luxemburger Landes waren es die Volks— 

vertreter bei dem Heere, welchen die Aufgabe oblag, die beſtehenden Be— 

hörden aufzuheben und durch die ſogenannten republikaniſchen zu erſetzen, 

wir jagen die ſogenannten republikaniſchen Behörden, denn von dem, was 

man unter republikaniſch verjteht, hatten dieſe neuen ranzöfiiche Behörden 

nicht einmal den Namen. Das Herzogtum Luxemburg wurde zum 

Bezirk der chemalige Brovinz Yuremburg (arrondisseinent de 

la ei-devant province de Luxembourg) an deſſen Spite ein gewiſſer 

Bernard Stevenotte geftellt war, er führte als foldyer den Titel eines 

Eivil-Kommiſſars?). 

— Le Moniteur nniversel. 

2) Raoux angeführt von Nameche, Cours abrege d’Histoire nationale, 

T. 2. p. 484. 

3) Der gleidyiolgende Ernennungsbefchluß der Bezirfsverwaltung bezeidinet ihm als 

Bernard Stevenotte, direeteur des forges à Noupont, jedod) ift es fehr zweifelbaft 
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Gemäß dem Gejege vom 15, Dezember 1792 hätten die Volks— 

vertreter bei dem Heere, die Urverſammlung der Wähler zuſammen— 
berufen müffen, damit die Belgier fich jelbit ihre neuen Berwaltnngs- 

behörden hätten wählen fünnen ; gemäß dem jelben Geſetze hätten alte 

Abgaben und Steuern jollen aufgehoben werden; doch von allem dem war 

feine Rede: die alten Steuern und Auflagen wurden weiter 

erhoben zu Gunſten 

Volksvertreter bei dem Heere, 

der franzöſiſchen Republik,!) und die 

ernannten einfach die neuen 

Beamten, von freiheitlichen Einrichtungen ging keine Rede 

mehr, auch nicht als der Civil-Kommiſſar durch die 

waltung (administration d’arrondissement) erjeßt wurde. 

Mitglieder diefer Behörde wurden am 20. Nivoje Jahr TIL (9, 

Bezirks: Ver: 

Denn die 
Januar 

1795, ohne weitere Förmlichkeiten, durch Beſchluß der Volksvertreter bei 

dem Heere ernannt. 
Republique francaise. 

Liberte, Egalite, Fraternite. 

Administration d’arrondissement 

du Luxembourg. 

Les Representants du peuple 
pres des armées du Nord et de 

Sambre-et-Meuse arrötent : Que 

"administration d’arrondissement 

de la ei-devant provinee de Lu— 

xembourg, dont le chef-lieu est. 

provisoirement fixe à Saint-Hu- 

bert, sera compose de neuf mem- 

bres et d’un agent national qui 

sont les citoyens: 

Diejer Beichluß hat folgenden Wortlaut: 

Franzöſiſche Republik. 

‚sreiheit, Gleichheit, Briüderlichteit. 

Bezirksveriwaltung Luxemburg. 

Die Volksvertreter bei den Heften 

des Nordens und der Sambre-und: 

Maas beichliegen:: Die Verwaltung 

des Bezirkes der ehemaligen Provinz 

Luxemburg, zu deſſen Dauptort vor: 

länfig St. Hubert beſtimmt ift, wird 

aus neun Mitgliedern und einem 

Nationalagenten beitehen, dieje ſind 

die Bürger: 

Dupont (fils), n&goeiant a Marche en Famene, 

Orban, marchand-tanneur à La Roche, 

Jacıjues Rossieres, maitre de forges a Grandvoir, 

Dandoy (fils aine), eultivateur a Saint-Hubert. 

Namur, lieutenant-ımayeur a Bastogne, 

Bernard Stevenotte, direeteur des forges a Neupont, 

Chaillot, juge de paix de la ecommune de Provins, 

ob damit das Neupont, Gemeinde Chanly, etwa 2", Stumden von St. Hubert entiernt, 

gemeint it, denn Bandermaclen, in feinem Dietionnaire göographique de Luxem- 

bourg, erwähnt dort feines Hüttenwerkes, er jagt nur: „Commerce et Industrie 

(dans la eoınmune de Chanly): Une tannerie et un moulin A farine mü par 

leau.“* (Bd. 2, ©. 31). 

1) L. de Lanzae de Laborie, Domination frangaise en Belgique, T. 

p. 6l. 
ll, 
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Charlet, 

Provins, 

Arnoul (fils), de la commune de Provins, 

Legier, eommissaire national pres le tribunal du distriet 

de Provins, pour agent-national. 

ei-devant 

Auquel effet et au nom de la 

Republique Frangaise, les ci- 

toyens ci-dessus designes sont 

des ce jour mis en r@quisition. 

Les fonetions de commissaire- 

eivil deleguces au eitoyen Ber- 

nard Stevenotte cesseront aussi- 

töt linstallation de ladministra- 

tion dont il est membre. 

agent national de la eommune de 

Zu diefem Ende, und im Na— 

men der Franzöfiichen Republik find 

die obgenannten Bürger bezeichnet, 

und vom heutigen Tage an requis 

riert. 

Die Amtsverrichtungen eines Ci: 

vil Kommiſſar, mit welchen Bürger 

Bernard Stevenotte betraut ift, hö— 

ven anf mit dem Augenblicke der 

Einführung der Verwaltung deren 

Sc 

Meitglied er it. 

BRIEZ, N. HAUSSMANN et ROBERJOT 

Pour expedition conforme, sign@: BRIEZ." 

Signe: 

Rad) dem Wortlaute der Ernennugsurkunde waren die Ermannten 

zu der betreffenden Stelle reaniriert worden „mis en requisition*, dieſer 

Ausdruck „vequirtert” entipricht ganz der Wirklichkeit, denn öfters, wie ſpäter 

nachgewicjen werden wird, geichaben die Ernennungen, bejonders zu den 

unbezahlten Ämtern der Republik, ohne Befragen, ja häufig ohne Vor— 

willen der Ernannten und wurden tie, im Namen der Freiheit, durch die 

äußerjten Mittel zu der Annahme diefer Ämter gezwungen. 

Bon den Ernannten waren die Fünf eriten aus dem walloniſchen 

Theile des Herzogtums Yuremburg, von dem jechiten, Stevenotte, ift die 

ſes, wie gejagt, mehr wie zweifelhaft: die vier andern find aus dem 

Ztüdtchen Provins, heute Bezirtshauptort im Departement Seine:et- 

Marne. Bon diefen werden wir den beiden Yesteren nur allzuoft begeg: 

nen; da Arnoul später zum Departementsverwalter, beziehungswetie 

zum Borfigenden der Departementsverwaltung, Xegier aber zum Gen: 

tral-Kommiſſar in Luxemburg ernannt wurde. 

Yegier war vor der evolution Advokat beim Parlament in Baris?ı, 

wurde dann jpäter, wie man geliehen, National-Kommiſſar am Dijtrifts: 

Gerichte von Provins, Ztantsprofurator beim Diftriftsgerichte würden 

wir heute jagen; um dann Nationalagent für den Bezirf Luxemburg und, 

1) Das Ernennungsdelver ſammt dem Cinfübrungsprotofoll der neuen Verwaltung 

it abgedrudt: W. Zorn. Der Yırremburger Nlöppeltrieg. ©. 264 — 266. 

») L. de 

— 
p. 27. 

Lanzae de Laborie, Domination frangaise en Belgique. T. J. 

=) iv 



nad) Einricdtung der Departemental-Verwaltung, Central-Kommiſſar im 

Wälderdepartemente zu werden. Bei den Wahlen des Jahres VI ließ er 

ſich von der republifanischen Deinderheit in den Math der Fünfhundert 

wählen. Damit endigte feine öffentliche IThätigfeit in Yuremburg.') Das 

wenige was man von ihm bejtimmt weiß, zeigt ihn als einen eitlen 

Menichen, %) der feine Stellung dermaßen mißbraucht hatte, daß er 

deswegen im Jahre X von der Mepublif gemaßregelt wurde. ; Wie 

Merjai berichtet, hatte er bei der Berlteigerung der Echternacher Kloſter— 

güter, die Beſitzung des Klojters Echternach zu Weilerbad, die Perle 

der Echternacher Beligungen, jammt dem dortigen Hüttenwerke, das eben: 

falls dem Kloſter gehörte, erworben und beſaß er dasielbe noch im 

Jahre 1803. 4 

Am 31, Januar 1795, den 12. Pluvioſe, Jahr III, wurden die 

nenernannten Bezirfsverwalter durd den Civil-Komiſſar Stevenotte feier: 

lich in ihr Amt eingeführt. Nachdem die Ernannten den Eid geleiftet, 

traten fie zur eriten WBerathung zuſammen, weshalb die Zuſchauer ſich 

entfernen mußten. Auf Antrag des Nationalagenten wurde dann beichlofien, 

den Bericht diejfer Einführung abzufajien, denjelben druden und anſchlagen 

zu laſſen, jowie ihn an alle Gemeinden des Bezirkes, an die Volksvertreter 

beim Deere jowie an die Gentralvermaltung in Brüffel zu jenden. 

Fortſetzung folgt. 

«rm 

A propos 
de deux mardelles r&cemment d&couvertes 

dans les environs de Schuweiler, 
cantın de Capellen, Grand-Duche de Luxembourg. 

l,a question des mardelles fut longuement discutee au congres 

d’Arlon.?; En voiei deux qui furent mises A jour fortuitement par 

I) Bulletin des Lois de la Repnublique frangaise No 200. p. 31. 

2) L. de Lanzae de Laborie, Domination francaise en Belgique, T. J. 

p. 27. Unter Berweifung auf das Parifer Natioual:Archiv: F.1 b. II, Forets 1, heißt 

es dort: „Lögier. . . . persceutait le ministre de ses instanees pour obtenir 

un eostume ofheiel.” 

3) A. ä. O. Bd. 1.8.162, Anmerkung I: „Lögier eut à souffrir plus tard de 

ses exets «de zele dans le Luxembourg: nomme au tribunat apres le 18 Bru- 

inaire, il fut eompris dans l’&puration de Tan X, et Stanislas Girardin en 

donnait ainsi la raison: „On lui a reproch® je ne sais pourquoi, une mission 

dans le döpartement «des Forts.“ (Journal et Souvenirs, t. III, p. 261.) 

4) Merjai, Voyages. Handichriit Ar. 240 der Yuremburger Landesbibliothet 3% 

1840. 

5) Voir „Ons Hemeecht“, Année 1899, n® 11, p. 503 — 505.“ 



les ouvriers terrassiers de la nouvelle ligne du chemin de fer 

international de Luxembourg-Longwy. C'est a M. le eure Nicolas 

Keriger de Schuweiler, membre du eongres, que j’en dois la con- 

naissance et c'est Jui aussi qui m'a servi d’interprete auprès des 

ouvriers, des italiens, qui ne connaissaient que leur langue mater- 

nelle. Chez lui aussi sont déposés les differents debris de Yindustrie 
humaine qu’on y a deeouverts. II est regrettable que le eongres 

nen eut pas comnaissance, du moins de la premiere qui alors 

etait eomplötement mise A decouvert, 
Comprise tout entiere dans l’aire de la tranchee, elle est 

aujourd’hui eompletement detruite. Elle se trouvait non loin du 
petit village de Redgen, à quinze minutes à l’est «de la station 

Bettingen-Dippach, dans un bois appartenant au bourgmestre de 

cette commune, sur la ligne de partage des eaux, en terre mar- 

neuse. Elle etait en forme d’entonnoir de einq metres (de profon- 
deur, ayant au fond deux metres et en haut de l’Cvasement 

vingt-eing de diametre. Le fond ainsi que les parois étaient re- 

couverts d'une Eepaisse couche de limon eompaet, ayant au centre 

de deux & trois metres d’elevation, mais «diminuant d’Cpaisseur en 

allant vers le bord, de maniere à former un ereux de plus de 

deux metres de profondeur. La couche limoneuse n’avait primi- 

tivement pas ces d@veloppements. A partir de vingt centimetres 

du fond, ou trouve d«ja des couches de feuilles et de ramilles, et 

par ei par la, des cendres. A differentes places on trouve aussi 

des branchages provenant sans doute d’une elaie en faseinage 

reeouverte d’une eouche de terre battue sur laquelle reposait la 

hutte. Des trones d’arbres, on n’a rien d&eeouvert. Dans les couches 

supcrieures on trouva encore, en dehors des couches de feuilles, 

deux eruchons, une pierre de meule, un polisseir, des ossements 

et quelques debris de tuiles. Les eruchons furent brises, mais les 

debris furent depos‘s a Luxembourg. Te reste tut jete, parcequ’on 
en ignorait la valeur. Les eruchons £taient de forme romaine 

d’apres le dessin qu’en fit M. le eur de Schuweiler; la meule 

aussi, d’apres la deseription des ouvriers. Le polissoir &tait un 
galet de eouleur rougeätre, arrondi, aplati d’un eöte, de la gros- 

seur du poing. N’ayant pas été rendu attentifs aux menus objets, 

«d’ailleurs difhieiles A reconnaitre dans une terre limoneuse, les 

ouvriers n’ont rien remarquc et je nai pu apprendre s'il y avait 
des instruments en pierre, en os ou en metal. 

l,’autre mardelle ouverte seulement fin-septembre, se trouve 

à dix minutes du village de Schuweiler, lieu-dit Bredbach, eelle- 

ci egalement en terrain marneux, mais en pleine eampagne. Elle 
2 je 
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tait si peu visible que personne n’aurait soupgonne sa presence, 

si la tranchee ne l’eut mise à jour. Mais iei ce n'est que la moitie 
de l’etablissement qui fut enlev@ par les ouvriers terrassiers. La 

plus grande partie reste en dehors de la tranchee, dont le talus, 

an midi, donne une eoupe magnifhique pour l’etude. Ta profondeur 

est d’au moins trois metres; le fond est plus large que dans 

l'&tablissement preeedent ; les parois sont moins obliques ; le dia- 

mötre A niveau du sol est de vingt-deux metres. Elle fut rem- 

blayde de bonne heure, d’une part, par les eaux de pluie qui, 

en decoulant de la eöte voisine, entrainaient avec elle les terres 

dissoutes par un labour frequent, le dégel et la pluie, d’autre part, 
par le colon romain qui y jeta des debris de toute sorte. La 
eouche limoneuse proprement dite ou compacte A legal de la 

terre battue, atteint un developpement d’un metre et demi: mais, 

deja à partir de vingt centimetres du fond, on deeouvre des 

traces de cenidres. Les d«bris de la periode romaine sont fort 

nombreux. La plupart datent du IIle siecele, Ce sont des restes 

d’amphores, de eruches, d’urnes, de jattes, de soucoupes, de tasses 
ete.; toute la vaisselle romaine y passe. Il y avait aussi des restes 

de briques de toiture, de magonnerie, de pavage, de rev&tement 

et A’hypocauste, ainsi que deux pierres de taille ealeinces du 

bane de Differdange, un bout «d’une poutrelle en chene et des 

ossements de differents animaux, tete de cheval ete. Mais ecendres, 

ebarbons et ossements ne formaient pas tas comme dans les 
kjoekkenmoeddings, ainsi que je lai deja fait remarquer au der- 

nier econgres au sujet des mardelles de l’arrondissement d’Arlon. 

M. le eur& de Schuweiler fit une eolleetion de tous ces debris 
pour les amateurs et connaisseurs. On trouva bien quelques 

branchages, mais pas de trones d’arbre, ni de pontre permettant 

de reconnnitre soit un pilotis ou une enceinte, Du reste le eulti- 

vateur na rien de plus empress® que de retirer ces bois des 

mares, parcequ’ils ont toujours une valeur, ne füt-ce que comme 

bois de chauffage. On n'a su me renseigner s'il y avait des instru- 

ments tels que couteaux en pierre, fleches, pointes, racloirs ete. 

Un examen aussi minutieux demanderait la presence continue 

d’un eonnaisseur et encore fandrait-il depecer chaque motte de 

ce limon eompact et diffieile a desagreger. 

Mais telle quelle, eette description suflit, 1° pour d“montrer 
que les mardelles son: des excavations faites de main d’homme. 

Plusieurs membres du eongres ne voulaient y voir qu’un effondre- 

ment du sous-sol. Un eoup d’oeil suffit pour se eonvainere qu’iei 

ee n’est pas le cas. Ce ne sont pas non plus des carrieres. 

75 
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Qu’est-ce qu’on en aurait tire? — Des pierres ? il n’y en avait pas. 

— De la marne ? pour quoi faire, puisque tout ce terrain est mar- 

neux ! — Ce ne sont pas des Ötangs, ni des reservoirs d’eau: on 

aurait trouve avantage A les placer, à meilleur compte et dans 
des eonditions plus favorables, à quelques pas de la, dans les de- 

pressions du sol. 

2° Ges exeavations ont servi de séjour A lhomme, Les pa- 

rois int@rieures etaient tapissees d’une couche limoneuse pour 

retenir les enux de pluie. Cette nappe d’eau servait A établir une 
habitation sur pilotis ou sur faseinage. C'est la condition de tant 

de mardelles observees dans le Luxembourg et dans la Lorraine. 

Les traces de faseinage etaient tres visibles dans l’une, moins 
dans l'autre. Mais rien n’empeche que les poutres et le pilotis 

n'aient été enlev&s comme «est le cas pour tant d’autres. 

3° Ces mardelles datent de la periode ante-romaine. Ce serait 

une grande erreur de eroire que la presence d’objets de la periode 

romaine prouve pour le eas une origine romaine, lei comme ailleurs la 

position et la nature des debris prouvent qu'ils y ont &t& jetes comme 

hors d’usage. J'ai constate de visu dans celle de Schuweiler que 
les pieces les plus lourdes se trouvaient plus au fond; elles s’etaient 
enfoneees d’avantage dans In vase par suite de leur poid. On ın’a 

dit la möme chose de la pierre de meule trouvde dans celle de 

Redgen. Celle-ei r@eelait encore deux eruchons entiers: ils 
peuvent y &@tre tombes de la main d’un puiseur maladroit et eneore 
y avoir été jetes pour s’en debarasser. Les mardelles servaient 

ainsi de place de debarras sous les romains; elles étaient aban- 
donndes, Celle qui se trouve pres de Scehuweiler fut m&öme rem- 

blayce deja sous les romains, à en juger par la masse de debris 
de toute sorte &parpill&s dans toute l’tendue de la mare. 

Ajoutons encore qu’a l’ouest de ce village, au penchant de 

la colline qui se trouve en face, il existe une autre mardelle de 

dimensions bien plus eonsiderables et que je range parmi celles 

à enceinte fortifi&e'), Comme presque partout ailleurs on trouve 

encore iei à peu de distance des substructions romaines assez im- 

portantes, 

Hondelange (Luxembourg belge. 

Francois Loes. 

— — —— 

1) II serait à desirer que notre savant membre et collaborateur nous en 

donnät une deseription complete et explieative, si possible, uvee dessins. 

(Nute de la Redactirm.) 



FHRENPRÄSIDENT DES „LUXEMBURGER KUNSTVEREINES“. 

ereines. Rötelzeichnung nach der Natur von Fr. Seimetz, Mitglied des V: 



Der Luremburger Kunſtverein. 
Unter dem Hohen Proteftorate 

Ihrer Königlichen Hoheit, der frau Großherzjogin von Kuremburg. 

Eine Chronik 
bon 

Michael ENGELS. 

(Dit einem Porträt.) 

—i — 

In ihrem zweiten Jahrgange (1896, Seite 289) hatte „Ons He- 

mecht® bereits einen Artikel über das Entftehen und Wirken des Ln— 

remburger Kunftvereines gebracht, aber da jeither dieje Verbindung ſich 

auffallend erweitert hat und das geiftige Leben im Kreiſe ihrer Mitglieder 

jehr gefördert worden iſt, jo jcheint es angezeigt, nochmals in dielen 

Blättern auf die Körperichaft hinzumweifen. 

Der Luremburger KRunftverein, jo jung er noch ift, hat ſchon jeine 

Geſchichte. Er hat Tage hoher Blüte durchlebt und hat Ehrenbezeugungen 

erfahren, die jonft jelten anderen Berbindungen zuteil zu werden pflegen; 

er hat aber auch Kriſen durchgemacht, wurde von Außenftehenden belächelt 

und jelbjt geihmäht, ja er mußte jogar unter jeinen Mitglieder Ber: 
würfniſſe ausbrechen jehen. 

Am 14. November 1899, vereinigten fich abends um 9 Uhr die 

Herren des Bereines mit ihren Damen zu einem gejelligen Bantett*) im 

Vereinslofale, und da bei diejer Gelegenheit der Borfigende eine An— 

ſprache hielt, die in großen Zügen Entftehung, Zwed, Ehren und Kri: 

jen des Vereins berührt, jo mögen dieſe Worte den jpäteren Notizen 

und Mitteilungen vorangehen : 

„Meine Damen! Meine Herren!" 

„Haben Sie die Güte, im Freudenraufche diejes Abends auch einem 

ernjten Wort eine Biertelftunde Gehör zu ſchenken.“ 

„Als Gott jein Schöpfungswerk vollführte, ſchuf er zum Schluſſe 

als Krone desjelben den Menſchen.“ 

„Er gab diefem neben der vollendet Schönen Körpergeftalt Geiſt und 

Verftand, und als höchjte Omnipotenz einer anserforenen Schar Ddiejes 

Geſchlechtes die Fähigkeit, feine Schöpfung im Bildwerk nachzuahmen.“ 

„Diele Schar jind die Künſtler und deren Erzeugniffe die Werke 

Wanfett-Menu lautete folgendermaßen: Menu. Godetn au riz de veau; Brochet A 

Vaquarelle; pommes de terre naturelles (Sienne); Filet de chevreuil & la 

Rosa Bonheur, sauce bitume; Choux-fleurs au parasol; Poulet de Blane de zine. 

Salade verte de mer. Briquettes de fromage. Vernis, nature morte: Raisins, 
poires etc. 



fs] 
der bildenden Kunſt. Dieje legtern ziehen fich zwifchen den unzähligen bluti— 

gen Ereignijien der Weltgeichichte hin, wie ein goldner, feiter Faden, an den 

ſich die Menjchheit klammert, und deifen Glanz ihr zur Freude gereicht 

im Glück und zum Trofte im Unglüd. Der Kiünftleritand ift demnach 

einer der eriten und vornehmjten Stände, und der Künſtler jelbjt ein 

Apojtel der Kultur 'nnd der Schönheitspflege, ein Miflionar der Ber: 

breitung höchſten und edeliten Lebensgenuſſes.“ 

„Fürwaähr, eine vornehme Aufgabe ift dem Künftler geftellt und 

mit freudiger Dingebung hat er dieſe Aufgabe erfüllt im Lauf der 

Jahrhunderte hindurd) bis herauf in unjere Tage”. 

„Alle Völker haben dieje Beftrebungen des Künftleritandes allzeit 

zu würdigen gewußt: von den Pyramiden Megyptens bi3 herauf zum 

wundervollen Gebilde des gotischen Domes, wo der Stein in Poeſie 

fich auflöft, legt die Kumnftgeichichte Zeugnis ab von einem unabläffigen 

Schaffen und Ringen nad) Vollkommenheit im Dienfte der Kunft, und 

von einer begeifterten Anerkennung diefer wunderbaren Thätigfeit jeitens 

der Völker. Während die Dome ihre Thürme zum Dimmel reden, 

wölben fich über den vereinigten Werfen der Skulptur und Malerei vor: 

nehme Hallen, die, Mufeen genannt, jo dem Kultus des Schönen eine 

würdige Stätte bereiten und dem Durjte nad) dem Schönen Befriedi- 

gung gewähren." 

„In Hellas, dem Lande der ewigen Schönheit, lebte auf deſſen 

jonnigen Bergen und in deſſen jchattigen Dainen, auf deffen lichtumfloſſe— 

nen Inſeln und Küften einft das gottbegnadete Wolf, das, längit unter: 

gegangen unter dem Fußtritte der Barbaren, trogdem noch immer 

beftimmt erjcheint, mit den Früchten feines Geiltes und den Arbeiten 

jeiner Hand die immer wieder in Materialismus verfintende Kultur der 
Welt aufs neue wieder in das Reich des deals emporzuheben. Die 

Nömer übernahmen mit dem Lande aud) die geiftige Erbichaft der Delle: 

nen und von Rom ging die Gejittung in erhöhten und geläntertem 

Maße ins EChriftentum hinüber. Der Mittelpunkt und Hauptfaktor all 

diefer NRulturbeftrebungen aber war und blieb immer die Kunſt.“ 

„Wenn uns die Geichichte auch einzelne Künjtler und deren Werfe 

mit Namen nennt, jo ift doch unter dem Begriffe „Kunſt“ die Geſamt— 

heit des fünftleriichen Schaffens zu verjtehen.“ 

„Eine Künftlergeneration ftand auf den Schultern der andern, und 

jede bildete von Anfang an eine Genofjenjchaft, deren Weſen feine 

höchſte Blüte in den Innungen und Malergilden des Mittelalters und 

den Meeifterateliers des 17T. und 18. Jahrhunders erreichte. Ohne die 

Kunjtvereine, wie der moderne Ausdrud für Kunſtgenoſſenſchaft wohl 

heißt, wäre aud) heute noch die Ausübung der bildenden Kunſt jehr 

erſchwert, ja unmöglich. Alte civilifierten Länder der Erde find ſtolz auf ro 
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ihre eigene Kunſt und ihre Künſtler bilden zujammengehörige Gruppen, 

die ihren Werfen einen jpeciftich nationalen Charakter aufzuprägen ver: 

jtehen. Das kann nicht der Einzelne, das kann nur die Geſamtheit.“ 

„Wie ficht es num im diefer Dinficht in unferm kleinen luxembur— 

ger Baterlande aus ?" 

„Die Chronik früherer Jahrhunderte weiß, außer über ausländijche 

Befeftigungstunft, ſowie über ausländifche profane und kirchliche Archi— 

teftur, nicht vieles und bejonderes zu berichten." 

„Als bedeutender Kiünftler jeines Faches wird im 16. Jahrhundert 

der im Dienfte Dans Holbeins zu Baſel jtehende Formſchneider oder 

Xylograph Johann Frank, genannt Dans Lügelburger, gepriefen. Yon 

ihm jagen die Zeitgenofjen „er jei der trefflichite Künftler und aus dem 

Lügemburgiichen gebürtig gewejen. Zu Ende des vorigen Jahrhunderts 

machte der SKlofterbruder „Frere Abraham“ als Nachahmer des Nubens 

durch eine große Zahl kirchlicher Bilder, die noch theilweife erhalten 

find, viel von ſich reden." 

„In der erjten Hälfte unferes Jahrhunderts traten die Künſtler 

hierzulande zahlreicher auf, aber fie gingen ein jeder einjam jeine eigenen 

Wege und verkümmerten dadurch. Die bedeutenditen Pepräfentanten 

diefer Zeit waren zunächſt der vieljeitig talentierte Liez, der ſowohl als 

Architekt wie als Zeichner, Lithograph, Photograph und Maler thätig 

war ; dann folgt ferner J. B. Freſez, deſſen luxemburgiſche Kandichaften 

und Anfichten der Stadt Yuremburg noch heute im gutem Angedenken 

jtehen und theilweije einen hitorischen Wert beanjpruchen. Schließlich 

nennen wir den jowohl als eraften Zeichner, wie als trefflichen Kolorijten 

befannten Beter Brandenbourg, welcher leider wegen Mangels an Auf: 

trägen zur Berufsphotographie überging, und den für die Fabrifen von 

Mettlah und Saargemünd feiner Zeit jo fleißig thätigen Kupferjtecher 

Adolf Mouzin.“ 

„In der Gegenwart ift die Zahl der ausübenden Künſtler eine 
verhältnismäßig bedeutende, aber auc) ie gingen lange Jahre nebenein: 

ander ohne Fühlung zu einander,“ 

„Der erfte Verſuch in den SOer Jahren, eine Genofjenichaft zu 

bilden, jcheiterte Fläglich, aber um jo beffer gelang der zweite, der vor 

6 Fahren jtattfand. Ihr, verehrte Anweſende, jeid die Mitglieder Die: 

ſer Genoffenjchaft, und der große Erfolg, den unſere erſte Ausjtellung 

unter der weilen Leitung umjeres erjten Präjidenten und jegigen Ehren 

präfjtdenten, des Derrn Fr. Deldenjtein, bei Gelegenheit der Gewerbe: 

und Jmduftrieausftellung zu Luxemburg zu verzeichnen hatte, ſteht nod) 

in aller Gedächtnis. Diejer Erfolg bewies, daß aud im fleinen Luxem— 

burg ein ideales Unteruehmen möglich jei und auc hier die Kunſt ihre 

erzieherifche und veredelende Wirfung auszuüben vermag.“ 
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„Beweis für legteren Umſtand ift die große Zahl unierer Mitglieder, 

die, ohme ausübende Kiünftler zu jein, dennoch den hohen Wert künſt— 

leriicher Bemühungen zu würdigen wußten und dem Vereine beigetreten 

find. Beweis dafür ift auch der Kranz ichöner Damen, der heute Abend 

durch jeine Anweſenheit auf jo anmutige Weiſe unfere Tafel ziert. 

Einige diefer Damen find jelbjt ausübende Künftlerinnen und alle ohne 

Ausnahme Haben durdy ihr Erjcheinen am unſeren bereits jo gut einge- 

führten Bortragsabenden Beritändnis für unfere edlen Zwecke und Ziele 
gezeigt." 

„Auch großes Bertrauen wurde uns entgegengebracdht, indem Ihre 

Kgl. Hoheit, die Frau Grofherzogin von Xuremburg, das Proteftorat 

über unjern Berein übernahm umd infolge dejien auch Ihre Hof- und 

Ehrendamen der Verbindung als Mitglieder beitraten, Auch Sr. Er: 

cellenz, der Derr Staatsminister, deifen hoher künſtleriſcher Zinn uns 

allen befanmt it und der jich immer als warmen Freund der Kunſt 

und ihrer Vertreter gezeigt bat, bezeugte uns jein Wohlwollen durd) 

jeinen Beitritt. Endlich kamen auch bedeutende Künftler des Auslandes 

und ehrten uns durc ihre Mitgliedichaft." 

„Wir haben aljo, meine verehrten Damen und Serren, ein Ge— 

bände aufgeführt, das auf guter Grundlage beruht, und an uns ijt es, 

dies Gebäude zu unterhalten, es nicht bloß vor Berfall zu bewahren, 

jondern es immer jchöner und prächtiger auszugeſtalten.“ 

„Ihr habt mir vor nun faft einem Jahre die Ehre erwicien, an 

Stelle unjeres würdigen Ehrenpräfidenten, der aus Altersrüdjichten jede 

Wiederwahl ablehnte, mich zu Eurem Worfigenden zu erwählen. Mit 

der Annahme diefer Wahl übernahm ich nicht bloß die Ehre, jondern 

auch Rechte und Pflichten.“ 

„Run mwohlan, verehrte Anwejende, ich übe mein Recht und meine 

Prliht, indem ich mir erlaube, heute Abend einige freie, aber beherzigens: 

werte Worte auszujprecen : 

„Es ift leider nicht zu leugnen, daß jeit geraumer ‚Zeit, jchon vor 

unferer legten Ausftellung im vorigen Jahre, die bereits unter diejen 

Umftänden Schaden litt, von jeiten mancher Mitglieder eine gewiſſe 

Sleichgültigkeit den BVereinsangelegenheiten gegenüber zu Tage getreten 

ift, jo daß jelbit im neueſter Zeit die wichtige Generalverſammlnng, 

welche über unjere nächſte Ausstellung beraten jollte, durch die geringe 

Zahl der erjchienenen Deitglieder nicht beſchlußfähig war. Dieje auffallende 

Ericheinung hat noch eine tiefere und bedauernswertere Urſache, nämich 

die perjönliche Abneigung einiger Mitglieder gegen einander." 

„Naffen wir uns auf, meine Herren, und jeien wir Männer, deren 

Benehmen der Würde unferes Standes entipricht ; Männer, die erhaben 
da Stehen über den kleinlichen Nörgeleien und den perjönlichen Neibungen, 
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die das kleinſtädtiſche Alltagsleben mit ſich bringt. Ein Künſtler darf 

nur das eine und große Ziel kennen, ſeine große und hehre Miſſion, 

der großen Maſſe des Volkes das Reich der Schönheit zu erſchließen, 

voll und ganz zu erfüllen. Auch unſere Ehre ſteht im Spiele. Nur 

eine mannbare That kann das ſcheinbar dem Sinken nahe Schifflein 

retten.“ 

„Einigkeit, brüderliches Zuſammengehen und redliche Arbeit muß 

unſerer nächſten Ausſtellung den Stempel der uns erreichbaren Vollkom— 

menheit aufdrücken.“ 

„Die Muſe der Kunſt, die, faſt von uns verſcheucht, einige Zeit 

trauerend im Hintergrunde weilte, iſt, wenn auch unſichtbar, heute Abend 

unſer Gaſt. Mit ermunternder Miene ladet ſie uns ein, uns unter ihren 

Schuß zu ſtellen. Sie hält ihr Banner, das Symbol der Einigkeit und 

Treue, hod) empor. Scharen wir uns um die8 Banner, eine Bhalanr 

bildend und kämpfend Schulter an Schulter um den edelften Preis.“ 

„In der Hoffnung, daß diefe Worte Samen find, der auf Frucht: 

bares Erdreich fällt, und im feiten Glauben an das Wiedererftchen des 

Luxemburger Kumftvereines zu neuer Blüte, erbebe ich mein Glas und 

leere es auf das Gedeihen unferer großen umd jchönen Zwecke! Ad 

multos annos !" 

Höchſt erfreulich und dem Redner volle Genugthuung gewährend 

war es, daR obige Worte wirklich einen ſichtlichen Umſchwung hervor: 

brachten: Die neu anberaunte Generalverjammlung des 2. Dezember 

war zahlreich bejucht und die vorliegenden Debatten wurden muftergültig 

durchgeführt; viele neue Mitglieder traten ein umd den Bortragsabenden 

wurde ein mod) gejteigerter Ympuls gegeben. In kurzer Zeit erreichte 

der Verein jene frühere Bedeutung wieder, deren ein warmer Gönner 

und Kunitfreund in der Nummer 145 der „Yuremburger Zeitung“ vom 

25. Mat 1899 jo hochherzig gedacht hat. Er jchrieb: „In unſerer 

künſtleriſchen Yandsmannichaft geht es in legten Zeiten recht rührig zu 

Werfe. Der junge, jugendliche Moſt ift im lebhafter Gährung, und 

nad allen Nichtungen des viclgeftaltigen Kunſtlebens entwideln junge 

und ältere Talente auf einheimifchem Boden ein zufunftsficheres Stre- 

ben und Schaffen. Die junge Künſtlergenoſſenſchaft, weiche bei Gelegen— 

heit der vaterländiichen Ausſtellung das Licht der Welt cerblidte *), hat 

ſich trog des mannigfach trüben PBrognojtifons, mit welchem man ihre 

Wiege umgab, denn doch als lebensfähig erwieſen und ift nad allen 

Radien hin, jowohl was Leiftung als Mitgliederzahl anbetrifft, in zu— 

nehmendem Wachſen und Gedeihen begriffen. Inſonderheit bat ung 

*) Hier irrt der Autor, denn der Verein beftand ſchon ein volles Jahr früher; 

die (uremburger Bewerbeausftellung gab ihm nur die willfommene Gelegenheit, zum 

erftenimale mit feinen Werten öffentlid aufzutreten. 
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ältere Beobachter die Wahrnehmung gefreut, daß dieſe Genoſſenſchaft 

nicht bloß den hehren Namen der Kunſt an der Flagge führt, im übri— 

gen aber, wie dies bei andern Gelegenheiten und Anläufen beobachtet 

ward, zu gemeimjchaftlihen Zuſammenkünften und Irinfabenden nad 

unten hin ſich entwidelt, fondern in wahrhaft idealem Schwung fich auf 

der Höhe zu erhalten ſucht und sich mehr und mehr im der Richtung 

eines akademischen Kunſtinſtitutes zu entwiceln ftrebt. Mit ftetig ſteigen— 

dem Intereſſe jahen wir die Bortragsabende entjtehen, und die darin 

entwickelten Themata zeichnen fich durch Höhe des Inhaltes, durd Adel 

und Vornehmheit der Darjtellung aus. So ift es recht! Die Kunſt 

joll nicht dem geichichtlichen Hintergrumd ihrer eignen Entwidlung ver: 

nacjläffigen ! Nur auf Grundlage hiitoriicher Ausbildung wird auch das 

jelbjtherrlich waltende Genie zum Meifter, zum Worbildner, zum Stifter 

neuer Schulen, zum Schöpfer neuer Formen! Grade dem einzeln da- 

jtehenden ansübenden Künftler wird die Genoſſenſchaft durch Pflege der 

kritiſch-hiſtoriſchen Darftellung des Faches zum mächtig anregenden Im— 

puls der perjönlicyen Ausbildung, wird zum trauten Deim, wo freumd- 

lidy wirkende Einflüffe in ungezwungenem Berfehr neue Gedanken weden, 

neue Linien zeichnen, überfchäumendes Drängen im rubigere, genchmere 

Geleiſe zurückdrängen.“ 

„Mit allem Nachdruck möchten wir die Aufmerkſamkeit und das 

Wohlwollen der Regierungskreiſe, deren oberſter Leiter ſich ja ſtets ein 

warmes Herz für inländiſche Kunſt und Wiſſenſchaft gewahrt hat, be: 

anfpruchen, damit fie das junge Werk fräftigit fördern und ftüßen und 

wenigftens eine regelmäßige paflende Drudlegung der Vorträge ermög- 

lichen. Es ift Pflicht und Gewiſſensſache, allen edlen Regungen, welche 

im Volke entitehen und durch welche weitere Kreife zu Döherem und 

Beſſerem angeleitet werden fönnen, kräftigit auszubauen, denn damit 

wird im erjprießlicher Weile auch das materielle Wohl eines Volkes 

gefördert. Geiftige Entwidlung, künſtleriſches Schaffen ſtellen nicht ge: 

ringere Werfe dar als Bachregulierung und Raſſenveredlung.“ 

In der That bradpten die wiffenjchaftlichen Vorträge neues unge: 

ahntes Yeben in den Verein, und es wird für den Yejer von Intereſſe 

jein, über den Stoff diefer Vorträge etwas Näheres zu vernehmen. 

Die erfte diefer Konferenzen fand ummittelbar nach der erften Aus: 

jtellung im Sommer 1884 im Neftaurant Faber ftatt. Herr Kunftmaler 

Jungers ſprach vor einem jehr gewählten, zahlreichen Publikum, vielen Ein- 

geladenen und den Dof- und Ehrendamen J. 8. D. der Frau Großherzogin 

über Spanien und ſpaniſche Kunſt.*) Der Vortrag erntete großen Bei: 

*, Herr Jungers batte kurz vorher in Begleitung des jungen Malers J. P. Du 

berty eine Reife nach Spanien unternommen und jtand noch ganz unter dem Eindrucke 

der Friſche feiner Erlebniſſe. 

2 je! 
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Tall und man hätte glauben jollen, die Aera dieſer intereffanten Abende 

hätte num jchon begonnen; aber es gebrauchte noch geraume Zeit, che 

allerlei mißliche Verhältniffe es erlaubten, an eine Fortſetzung zu denken. 

Die zweite Konferenz, bei nur mäßig gefüllten Saole, fand erjt im 

fünften Jahre ſeit Gründung des Vereines ftatt (25. Juli 1898) und 

hatte zum Gegenftande eine maleriich-poetiihe Schilderung der Alzette 

mit einigen, das geiprochene Wort begleitenden Federzeichnungen. *) 

Schreiber diejer Zeilen war der Autor diejer Arbeit, und er fand jeine 

höchjte Genugthuung darin, bald Nachahmer zu finden, deren fleißige 

Arbeiten und tadelloje Vortragsweije diefe Seite des Vereinslebens raſch 

zu hohem Rufe brachte. 

Schon im Anfang des Monates Auguft trat Herr Nedaktenr 

Weber vor dichtgefülltem Saale auf mit der Vorleſung einiger Afte 

jeines von ihm verfaßten trefflichen luremburger Theaterftüdes: „De 

Schefer fun Asselborn* **, Auf Anregung des Autors hatte Derr 

Henri Nathan es übernommen, die Monologe des Stüdes vorzutragen, 

was er im meilterhafter und öfters ergreifender Weile that. 

Der Stein war ing Rollen gebradjt und num folgten weitere Kon: 

ferenzen in rascher Reihenfolge : 

Am 19. Oktober 1898: Dans Lügelburger. Ein kunſthiſtoriſches 

Sedenkblatt, mit zahlreichem fünftleriichen Beleg, von Prof. Michel 

Engels. *** 

Am 14. Januar 1899: Gediegener, farbenprachtiger Bericht von 

Profeſſor Dr. Eug. Wolff über jeine Reiſe in Griechenland. 

Am 4. Februar: Michael von Munkaeſy und jeine Beziehungen 

zum Yıremburger Lande, von Prof. Michel Engels. ****,) 

Am 25. Februar: Die deforative Skulptur, von Georg Traus, 

Architekt. 

Am 11. März: Die Stadt Yuremburg im Mittelalter, von Brof. 

Dr. Nic. van Wervefe. 

Am 16. April: Die Entwickelung der Yandichaftsmalerei (1. Teil), 

von Brof. Andreas Thyes. 

Am 6. Mai: Die byzantinischen Emaile, von Prof, Dr. Nie. van 

Werveke. 

Am 22. Mai: Das moderne Kunſtgewerbe, von Architekt Anton 

Hirſch, Direktor der Handwerkerſchule. 

*) Gedruckt im Nummer 6, Jahrg. 1898 der „Hemechr“. 

*) Anfgeführt durch die „Union dramatique* im biefigen Stadttbrater, mit von 

Walter Golling befegter Titelrolle, 

***) (Hedrudt im Jubiläumsband der Publikationen der hiſtoriſchen Seftton des 

Großherzogl. Juſtitutes. 

+, Gedruckt in Nr. 4, Jahrg. 1899 „Hemecht“. 
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An 21. Juni: Vorlefung von Gedichten und dramatifchen Deklama— 

tionen, von Schanjpieler Walther Golling. 

Am 7. Oktober: Notizen und Mitteilungen über ein in München 

neuentdektes, dem Albrecht Dürer zugeichriebenes Gemälde, von Prof. 

Michel Engels. *) 

Am 4. November : Borlefung des luxemburger Theaterftüdes Fran; 

Pinell in echternacher Mundart, von deffen Autor, Andreas Duchicher. 

Am 22. November: Hexenweſen und Hexenprozeſſe im Yuremburger 

Yande, von Prof. Dr. Nic. van Wervefe. 

Am 13. Januar 1900: Carmen Sylva, die Dichterin auf Rumä— 

niens Thron, 1. Teil, von Prof. Dr. Jakob Meyers. **) 

Am 20. Januar: Der Adel und die Bauern im Luxemburger 

Lande, von Brof. Dr. Nic. van Wervete. 

Am 27. Januar: Carmen Sylva, die Dichterin auf Rumäniens 

Thron, 2. Teil, von Prof. Dr. J. Meyers. 

Dieje Vorträge wurden jämtlich zahlreich befucht und führten 

dem Vereine mand neues Mitglied zu; fie werden fleißig fortgejegt und 

werden jicherlid) aud) dazu beitragen, den guten Nuf der Genoſſenſchaft 

immer mehr mac außen zu befejtigen. . 

Daß neben ernjter Arbeit auch das Unterhaltende nicht vergeiien, 

jondern jogar jehr gepflegt wurde, verjtcht ſich eigentlich von ſelbſt. 

Nach jedem Vortrag wurde dem Humor und der muntern Yaune freier 

Bügel gelaffen. Dellamationen komiſchen Inhaltes, manchmal von 

grotesfen Karrifaturzeichnungen begleitet, heitere Lieder mit Muſikbeglei— 

tung u. ſ. mw. wechjelten mit einander ab und fürderten ungemein Die 

gute Yaune. Außer an den Zamitagabenden, an denen die gemöhn: 

lichen Zuſammenkünfte ftattfinden, waren noc öfters bejondre Gelegen— 

heiten geboten, der fröhlichen Gejelligkeit zu huldigen. Die Mitglieder 

und ihre Damen erinnern ſich nod) mit Nachgenuß der heitern Banfette, 

der Karnevalsabende und des trauten Beilammenfeins um den gligeren- 

den Weihnachtsbaum, lauter Abende, die ebenfo wie die der ernten 

Borträge, Markiteine in der Chronik des Vereines bilden werden. 

Daß der Verein cine fo hohe Blüte erreichte, daran war nicht zum 

wenigiten die Wahl des erften PBräfidenten, Herrn Franz Heldenſtein, 

und der drei, ſich einander folgenden Sefretäre, der Herren Traus, 

Liefring und Ang. van Wervefe, schuld. In dem früheren Artikel der 

„Hemecht* über den Werein (Jahrg. 1896, Seite 2915 ſprachen wir 

*) Gedruckt im Ar. 1, Jahrg 1900 der „Hemecht“. 

* Zur beilern Illuſtrierung dieſes Bortrages hatte die Hohe Protektorin des 

Vereins, die Frau Großberzogin, guädigit gerubt, dem Herrn Vortragenden eig prächtig 

illuſtriertes Werk über die Sommerreftdenz des rumäniſchen Königspaares zur Verfü— 
— 

gung zu ſtellen. Carmen Sylva iſt die Nichte S. K. H. Unſers Großherzogs Adolf. 
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uns über den erſten Präſidenten folgendermaßen aus: „Herr Fr. Helden- 

ſtein, ein Mann reich an Jahren und Erfahrungen, jung und friſch an 

Seit, mit ſchönheitsdurſtiger Scele und poetiſch angehauchten Kunſtan— 

ſchauungen, war die geeignete Perjönlichkeit, als führendes Daupt auf- 

zutreten.” In demjelben Sinne jchrieb der jchon weiter oben  citierte 

Storreipondent der „Luremburger Zeitung”: „Franz Heldenſtein lebte 

während Jahrzehnte in einjamer und uneigennügiger Größe der Kunſt. 

Er pflegte den Kunſtſinn tm Baterlande, ohne daß an feiner PBerfon 

der Kohn ters den Maßſtab des Berdienftes erreichte. Allerdings, als 

um den nimmer ermüdenden Kopf die Daare winterlich bleichten, kam 

auch vielfacd Anerkennung, welche nicht zu umgehen war; und als die 

Schar der Kunſtjünger stetig wuchs und fie ſich zuſammenthaten zur 

Genoſſenſchaft, war es ein Gedanke nicht allein verftändnispollen Selbit: 

erhaltungstriebes, Tondern aud gerechter und dankbarer Anerkennung, 

dan fie den Altmeifter an die Spige ftellten. Möge e8 dem Epigonentum 

bejchert fein, noc oft an neuen Werfen des greiien Künſtlers befrich- 

tende Liebe und Dingabe an dem edlen Lebensberuf zu erlernen und zu 
beſtärken.“ 

Wirklich hat Fr. Heldenſtein der guten Sache viel genützt und es 

trug ſeine Perſönlichkeit allein ſchon viel dazu bei, den Verein nad) 

oben hin in guten Ruf zu bringen. Seine Führung wedte Bertrauen 

und führte, wie jchon erwähnt, hohe und höchſte Mitglieder der Ge— 

noſſenſchaft zu. 

Air wenden uns nun zu der reim fünftleriichen Wirkſamkeit des 

Bereines. Diele begann jchon gleich in den eriten Tagen des Beftehens 

der Berbindung und beftand zunächſt darin, daß jedes die Kunft ausübende 

Mitglied eine Originaljfizze beiftenerte behufs Gründung einer Vereins: 

bildermappe. Daß diefe dee Anklang fand, ift faſt jelbjtveritändlich, 

und fie erweiterte fich dahin, daß auch vollftändige Gemälde als Vereins: 

eigentum geichenft oder erworben wurden und daß durch Zuwendung 

von Büchern künſtleriſchen Inhaltes der Grund zu einer Heinen Vereins: 

bibliothek gelegt wurde. 

Die erjte bedentjamere Arbeit waren die Entwürfe zu einem Ehren: 

diplom für J. K. H. die Frau Großherzogin, die das Proteftorat über 

den jungen Verein zu übernehmen gerubt hatte. Diefe Entwürfe wurden 

jeder mit einem bejonderen Motto und dem Namen des Künjtlers in 

beigegebenem geichloffenem ouvert verjehen und dann dem Maler 

Freiherrn von Bidoll nad Frankfurt überjandt, der das Ganze einer 

von ihm einberufenen Kommiſſion zum Entjcheid vorlegte. Der Sieger, 

Herr Beter Blanc, führte feinen Entwurf jehr geichieft anf Pergament aus 

und übergab denjelben im Beiſein des Vereinscomites auf Schloß Wal: 

ferdingen im bejonderer Audienz der Hohen Fran. 
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Eine weitere Arbeit waren die Konfurrenzen für die Plafate der 

Bereinsaugftellungen und der Diplome für die nenerrichtete Dandwerfer- 

Ichule und eines Aufnahmediploms für den Verein jelbit. Die Arbeiten 

der Derren Blanc und Kurth gewannen den Preis. 

Die weitaus jchwierigite, von Herrn Stephan Galovid; vpräd)- 

tig gelöjte Aufgabe bejtand in dem dekorativen Schmud, der das Por— 

trätrelief des verftorbenen Deren Brofeliors Martha in einem Raume 

der Sparkaffenbüreaur zu zieren bejtimmt ift. Vom Denkmal-Comité 

war dem Vereine der ehrenvolle Antrag geitellt worden, Entwürfe zu 

obigem Zwecke zu liefern. Der Entwurf Galovi wurde einſtimmig 

gewählt und diejem jungen ungariſchen Künftler, der als Fachlehrer an 

hiefiger Handwerkerfchule wirft, auch) die Ausführung übertragen. Tas 

Profilporträt jelbjt verfertigte der franzöfiiche Bildhauer Herr Petre aus 

Bourges, der Schöpfer unferes PBrinzeffin-Amalien-Denfmals. 

Ein Aufruf von jeiten des Ktlerfer Gemeinderates, durch den Verein 

ein Projekt für das Nlöppelfriegsmonument ausjuarbeiten, kam nicht 

zuftande, weil befagter Gemeinderat vorgab, anf die Bedingungen, Die 

das Vereinscomité aufftellte, nicht eingehen zu können. 

Der Gedanke, einen künſtleriſch illuſtrierten Jahreskalender heraus— 

zugeben, kam durch Mißverſtändniſſe und Meinungsverſchiedenheiten 

einerſeits und anderſeits durch die hohe Geldſumme, die das Unter— 

nehmen gefoftet hätte, nicht zur Ausführung. Durch dieſelben Urſachen 

Icheiterte auch die Idee, an beſtimmten Abenden der Woche im Xereins: 

lofale nach lebender Natur zu zeichnen, was jehr zu bedauern ift, da 

diefe Übungen von ehr großem Werte und Nuten gewejen wären. Der 

Vorjchlag, gemeinfame Ausflüge nad) romantischen oder geichichtlich 

denfwürdigen Yandichaftspunften zu unternehmen, hatte ebenfalls keinen 

durchichlagenden Erfolg, da die meiften Mitglieder an den beftimmten 

Tagen durch Privatgeichäfte oder Familienangelegenheiten verhindert 

waren, mitzumachen; jo fam es mur zu einem einmaligen Ausflug nad) 

Trier und einem andern ins Müllerthal. Beide Unternehmungen find 

als total mißglückt zur bezeichnen. 

Defto glänzender aber glückten die Ausführungen zweier anderer 

Beichlüffe, nämlicd die der Sonderansftellungen Fr. Seimetz und P. 

Federſpiel im großen Saale des Bürgerfalinos. Franz Zeimeg, einer 

der Mitgründer des Vereines, tauchte nach ſiebenjährigem Studien-Auf— 

enthalte in Meerifo und Nordamerifa 1897) plößlich wieder in der 

Heimat auf. Er brachte eine Menge Stadien und Skizzen mit, die er 

an den Ufern des Miſſiſſippi, in den Thälern Merifos, am Meeresitrande 

n. ſ. m. gejammelt hatte. Das Comité fam dem vielgereiften Künſtler 

mit dem Antrag entgegen, eine Ausstellung diefer Skizzen zn veranital: 

ten, und es that damit einen guten Griff: Der Safinojaal war von 
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früh bis abends vom Funftliebenden Publikum befucht, und, was das 

erfreulichite war, c8 wurde flott gefauft. War es der künſtleriſche Wert 

oder das Fremdartige der Zfizzjen, was jo viele einen tiefen Griff im 

die Tajche machen ließ ? Ein glänzendes, flingendes, in Luxemburg 

bis jegt umerhörtes Nefultat war erzielt und der Verein mit Necht ftolz 

auf Dielen Erfolg. 

Die zweite Sonderausftellung machte das Publikum mit den Wer: 

fon befammt, die Bildhauer zFederipiel während feiner mehrjährigen 

römiichen Ztudienzeit geichaffen hatte. Wahrhaft noblen, ariftofratiichen 

Geiſt atıneten dieie Büften, Statuen, Porträte, Nymphen, Meiter und 

andres mehr. Des Künſtlers Brut wurde mit dem Verdienſtorden 

Adolis von Nafjan geſchmückt, und die Ehre diefer Auszeichnung warf 

ihre Reflexe in graden Strahlen auch auf den Verein herüber, 

Die bedentendfte alter Ausstellungen war freilich die „Exposition 

des beaux-urts, organisce par le cerele artistique de Luxembourg, 

sous le Haut Patronage de S. A. R. Mme. la Grande Duchesse* 

vom 19. Auguft bis 15. September 1894. Die „Ausitellungszeitung” 

enthielt damals in ihrer Nummer 1 einen Artikel über den „Kunſt— 

verein" und deifen Entſtehen. Diejer Artikel verdient, der Vergeſſenheit 

entriffen zu werden. Er lautete, wie folgt: 

„Obgleich die Luxemburger Ausjtellung von 1894 eigentlich nur 

als cine Veranftaltung im Jutereſſe des Haudwerks und Stleingewerbes 

“gedacht war, jo ift ihr doc im weiteren Berlauf ihrer Entwidelung 

eine Abteilung für ſchöne Künſte zugewachfen, welche durch die Werke 

der Angehörigen des „Luremburger Kunſtvereins“ gebildet wird. Die 

Senofjenichaft, welche unter diefem Namen nun zuerft in die Offentlich— 

keit tritt, hat noch feine lange Vergangenheit hinter ſich, dafür aber 

hoffentlich die Anwartjchaft auf eine wm jo längere Zukunft. Ihre 

Gründung reicht noch nicht um ein Jahr zurücd, fie ift auch nicht von 

heute auf morgen, in einem Guß entitanden, fondern ihre Bildung ge: 

ſchah mit jener langſamen Stetigfeit, die für das Entſtehen danerhafter 

Werke charakteriſtiſch ift.“ 

„Im Beginn des letzten Winters wurde in einem beſchränkten 

Kreiſe von Kunſtbefliſſenen die Idee angeregt, zu einem Kunſtverein 

zuſammenzutreten. Wenn einige jüngere und begeiſterungsfähigere Ele— 

mente dieſelbe eifrig aufgriffen, ſo ſtieß ſie bei andern dagegen auf einen 

Peſſimismus, der durch das Scheitern früherer Verſuche nach derſelben 

Richtung mur allzu berechtigt ſchien. Allerdings hatten ähnliche Anläufe 

im früheren Jahren nach einigen, mitunter ftürmifchen Berjamm: 

lungen mur zu dem Ergebnis geführt, daß man nach ftillfchweigender 

Uebereinkunft die Sache einjchlafen lieh, in der Voransjicht, der eigent: 

liche Zweck würde unter allerlei Nebenbeftrebungen wahrjcheinlich zu 
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furz kommen. Diesmal jah man fluger Weije im vorhinein von regel- 

recht angekündigten Verſammlungen ab und bejchränfte jich auf wöchent— 

liche zwangloje Zuſammenkünfte. Die Teilnehmer an den „Kunſtabenden“ 

fanden dann mehr und mehr Geſchmack an den anregenden Diskujlionen, 

die ſich dabei ergaben, und an dem Zuſammenſein mit Leuten, deren 

Wirkungskreiie, Sympathieen und Bejtrebungen fich gegenjeitig berührten. 

Nach und nach meldeten ſich als Theilnehmer auch diejenigen, deren 

Namen auf dem Gebiet der einheimischen Kunſt den beiten Klang haben 

nnd deren Beitritt geeignet war, dem Werfe eine feſte Unterlage zu 

verleihen, und jo fonnte denn gegen Neujahr an eine regelrechte Konſti— 

tuierung gedacht werden. Seit den legten zwanzig Jahren hat die anfangs 

winzige Schar Luxemburger Künftler, dank der fürderlichen Fürſorge 

des Staates, einen anfehnlichen Zuwachs erhalten. Einzelne liegen zur 

Zeit noch im der Ferne ihrer ferneren Ausbildung ob, bringen indes 

jedes Jahr längere Zeit in der Heimat zu: dieſen jollte der Verein 

eine Stätte bieten, wo fie für das Milten, das sie auf dieſe Weile 

zeitweilig aufgeben mußten, einigermaßen Eriag finden würden. Andere 

haben im Lande einen Wirkungskreis gefunden, und für diefe war erſt 

recht ein Zuſammenſchließen mit dem Zweck anregender Wechſelwirkung 

berechtigt." 

„Der Aufruf, der von Yıremburg aus an alle diejenigen erging, 

welche die Vorbedingungen für die Mitgliederichaft erfüllten, fand allge: 

meinen Wiederhall, und mit jeltenen Ausnahmen meldeten fich ſämt— 

liche Yuremburger Künftler und Kunſtfreunde zur Aufnahme, jo daß der 

Verein zur Stunde circa 40 Mitglieder zählt, darunter auch foldye, die 

nicht geborene Luxemburger, wohl aber durch verwandtichaftliche Be: 

ziehungen zu biejigen Familien oder durch längeren Aufenthalt im Lande 

gleichjam zu Mdoptiviöhnen deflelben geworden find. Auf dieſe Weije 

it e8 dem Berein gegönnt, auch Michael Dinnkafcy zu den Seinigen 

zu zählen, ebenjo wie den Delterreiher Karl v. Pidoll, den Engländer 

Bottomley u. a. m. Die höchite Ehrung und die günftigfte Chance aber 

wurde dem Verein zuteil, als ſich Ihre Königliche Doheit die Großher— 

zogin Adelheid dazu bereit erflärte, das Patronat dejielben zu übernch- 

men und ich zugleich mit Ihrer Durchlaucht der Fürſtin von Lippe: 

Detmold ſowie mit Ihren Ehrendamen Oberſthofmeiſterin Excellenz von 

Preen und Baronin von Apor an der Ausjtellung durch Überiendung 

verichiedener Olbilder und Aquarelle beteiligte." 

„Es war ein günſtiger Zufall, daß von vornherein ein konkretes 

Unternehmen die Kräfte des jungen Vereines in Anſpruch nahm und 

zuſammenhielt. Dasſelbe beſtand eben in dem Zuſammenbringen der 

Kunſt-Ausſtellung, die nun als fertiges Ganzes von der Lebensfähigkeit 

der Genoſſenſchaft Zeugnis ablegt. Durch dieſe Kraftanſtrengung ift der 
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letzteren über die jchwierigen Anfänge hinweg geholfen, ſie ift am eige- 

nen Werfe eritarkt und hat daraus ein Selbitvertranen geſchöpft, das 

eine der günftigiten Vorbedingungen für ihren Fortbeftand bildet.‘ 

„Was num die Ausstellung an und für fich betrifft, jo liegt es in 

der Beichaffenheit der Dinge, daß neben dem Weizen aud die Spreu 

nicht Fehlt und daß Rückſichten obwalten mußten, weldye zur Bulajjung 

mancer Werfe führten, die vom rein künſtleriſchen Standpunkte aus 

nicht in diefe Ansftellung gehört haben würden." 

„Diejelbe umfaßt in drei Räumen Werfe der Malerei, Bilhauer: 

kunſt und Urchiteftur. Der erfte, größere Saal enthält ausſchließlich 

Delgemälde und Bildhauerwerfe; in der zweiten Abteilung find die 

Aquarell-, Baftell- und Borzellanmalereien, Fufains und arditeftontiche 

Zeichnungen, Ölasmalereien u. ſ. w. untergebracht, während endlich der 

dritte Raum die Erzeugnijle der kirchlichen Kunſt beherbergt, namentlid) 

einen gotischen Altar von Gebr. Weiler aus Ettelbrück und die gemalten 

Kirchenfenfter von Linfter und Schmit aus Bad-Mondorf, Kirchenpara- 

mente von Kath. Peters, Dasburg:Colling, Thereje Neuland, Erzeug: 

nilfe der Goldichiniedefunft u. a. m. 

„Wir werden im einer fpätern Nummer eine eingehende Beſprechung 

über die einzelnen Abteilungen nachtragen. Für heute ſei auf den Sa: 

lon des „Luxemburger Kunſtverein“ angelegentlichit hingewieſen.“ 

Fortſetzung folgt.) 

rm 

Euſtach von Wiltheims hifterifcdye Werke 
veröffentlicht von Jakob Grob. 

Fortſetzung.) 

Etliche haben eine andere Meinung von dem Urſprung des Namens 

Lutzemburg, jo jagt Petrus Divaeıs: „Leueorum gentem juxta 

Treviros, Mediomatriees et Lingones habitare, indubitatum est; 

oppida eorum Tullus et Nansaeum Ptolom&o celebrata; nomen 

servat Toul et Naney; vernacule erediderim appellatos die Yugen 

et late imperasse, ut ab jis Lutzenburgü celebris oppidi nomen 

ortum, quasi der Lutzen — burg.') 
Andere meinen, daß der Name Lutzemburg herfomme von dem 

1) Es ftcht außer Zweifel, daß das Boll der Zewei neben den Trevirern, Me— 

diomatrifern und Yingonn wohnte; deren Städte Tullus und Nansaeum werden von 

Ptolomäus erwähnt, Zoul und Nanzig bewahren deren Namen. Meine Meinung gebt 

nun dahin, daß man die Leuei in der Volksſprache die Yuben nannte und daß deren 

Herrichaft fich weithin ansdehnte, fo daß die berühmte Stadt Yubkemburg von ihnen 

ihren Namen trägt, wie wenn man ſagte der Yuten—burg. 
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ES 2 
Waſſerfluß Alſeth, jo daran berlaufe, als jollte er Elgenburg geheißen 

haben, Lelgenburg und letztlich Yugenburg. 

So find and) etliche, jo den Uriprung von der Fabel der Gauklerin 

Ielusinae herbringen und Luſenenburg nennen. 

Obgedachte Lucilenburghut, ſammt der Pfarrei Weymerskirch, Steintel 

und beiliegenden Erbſchaften hatte der Fürſt Carolus Martellus, Magister 

Palatii und Gubernator der Königreiche Frankreich und Austrasiae und 

Kaiſer Caroli Magni Großvater, der kaiſerlichen Abtei St. Maximin bei 

Trier, im Jahre Unſeres Herren 741, wegen, durch Verdienſt und Für— 

bitte des hl. Maximinus, wunderbar erlangter Geſundheit, zu ewigen 

Tagen geſchenkt und übergeben. Denn als hochgedachter Fürſt Carolus 

lange Zeit mut einem böjen Fieber behaftet zu Bette lag, ganz ſchwach, 

nicht Speis und Trank zu fich nehmen fonnte und in großer Gefahr des 

Todes war, erichien ihm des Nachts im Schafe der hl. Wariminus und 

gab ihm zu verftehen, er jollte ihm im jein Kloſter folgen. Und wie er 

darauf aus dem Schlafe erwacht, jrägt er den Diener, jo ihn auf- 

gewartet, ob er den hi. Marimin, der gerade zuvor mit ihm geredet, 

auch jehe, weldyer geantwortet: nein, er hätte nichts gejchen, und der 

Fürst habe gejagt: Nest geht er hinaus und er hat mir befohlen ich 

jolle ihm alljogleich zu feinem Grabe, allwo ich wiederum meine Gejundheit 

erlangen werde, nachfolgen. Demzufolge hat man ihn alfobald in einer 

Sänfte zu des Deiligen Grab getragen, bei welchem er in einen fanften 

Schlaf gefallen, und der hi. Marimin hat ihn abermals angeredet und 

ihm angezeigt, daß er Gott den Allmächtigen Fir ihn gebeten habe, dabei 

ermahnte er ıhn, daß er in Zukunft jein lalterhaftes Yeben in ein bejleres 

verändern jolle. Der Fürſt, nachdem er vom Schlafe aufgeitanden und 

jein Leben zu beffern veriprochen, hat ſich im die Safriftei begeben und 

etwas zu eſſen begehrt, nachdem er in dreißig Tagen feine Speije zu fich 

zu nehmen vermochte und kaum mit einem Trunk Waſſer fein Leben erhalten 

aefonnt. Nachdem er num die Speife zu ſich genommen, hat er gefunden, 

daß feine Kräfte fich gemehrt und zur Bezengung eines danfbaren Ge: 

mütes hat er dem Nlofter genannte Gitter übertragen. ') 

1) Diefe Schenfung von Weimersfird und Steinſel durch Karl Martel an das 

Kloſter Marimin berichtet das vom Abte Lupus von Ferrieres (geboren um 805, ac 

Norben nach 862) überarbeitete Yeben des bl. Maximin Wegen des dieſe Schenkung 

begleitenden Wunderbaren, wird felbe von Bouquet, Reeueil des historiense de la 

Gaule (Tome III, p. 646) ohne weitere Begründung in das Neid der Fabeln ver: 

wielen und fo ſeither von den meiften Gefchichtsichreibern, Dem gegenüber muß aber 

hervorgehoben werden, daß Alexander Wiltbeim, in feinen Annales Saneti Maximini 

(Handſchrift der Trierer Stadtbibliorhef Bd. 1, S. 510-515) diefe Angriffe schen zum 

voraus befämpft und wiederlegt bat, fo daß es nicht angebt, dieſe Frage durch cine 

einfache Redensart für erledigt zu erflären, 

Sicher ft auf jeden Fall, daR im Fahre 926 das Kloſter St. Mayimin Befigungen 

* aeß 
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Eigefridus, welchem obengedachter Ort Lueilenburghut, wegen feiner 

angenehmen Umgebung und Situation, wohlgefalflen und der ſich ent: 

ichloffen feine Mefiden; allda zu nehmen und eine Stadt zu erbauen, 

begab ſich nach Trier zu dem Abte und dem Gonvente von St. Marimin 

im Jahre Unſeres Heren 963 und verglich ſich mit den Mönchen dahin, 

daß er, Graf Sigifridus, das Schloß Yucelembourgh mit feinem Bezirk, 

feinen Renthen, An: und Zubehoer haben md befiten folle ; das Kloſter 

hingegen das Dorf Ober: und Nicderfeulen, jammt dem zehnten, den 

Menthen und Gerechtigkeit, wie jolches, mit mehrerem Anderem, aus 

folgenden darüber anfgerichteten Wechſel und Tauſch zu eriehen tft. ® 

Im Namen des Eingeborenen 

Sohnes Gottes jei fund allen an 
Ehriftum glanbenden Nölfern, den 

gegenwärtigen ſowohl wie den kom— 

menden, den Geiſtlichen und Yaien, 

dan Graf Zigefridus, aus adeligem 

Geſchlechte geboren, da er wünschte 

das Yucilinburhuc genannte Kastell 

als Eigentum zu befigen und zu 

erlangen, ſich zu dem Deren Bruno, 

dem Erzbiichofe, begab, zu dem 

Bruder nämlich des Kaiſers Otto, 

welcher damals nad) diejen die Herr: 

jchaft im ganzen Meiche führte und 

eröffnete ihm jein Begehren. Nach: 

dem er deilen, nämlich des Erz— 

biichofs, Math eingeholt und dejien 

Ermächtigung erhalten, fam er zu 
dem Abte Vuiker und zu den übrigen 

Mönchen von St. Marimin, in deren 

Beſitz jenes Naftell gelegen, mit 

zu Weimersfircch hatte. Vergleiche hierüber den Pretarievertrag, 

(Abgedrudt: Beyer, Mittefrheinifches Urkundenbuch, Bd. 1. S. 

1 Wir geben den Zert der Urkunde nach dem in der Trierer 

befindlichen Uriginale. 

In nomine unigeniti filii dei. 

notum sit omnibus populis in 

XPM 2; eredentibus tam presen- 

tibus quamı venturis, elerieis at- 

que laieis quod sigefridus comes 

de nobili genere natus, eastellum 

quod dicitur Lueilinburhue ®) in 

propietatem “) desiderans & adi- 
pisei; porrexit ad domnum Bru- 

nonem archiepiscopum fratrem 

videlicet imperatoris Ottonis, qui 

tune prineipatum totius regni 

post ipsum tenebat, eique suum 

desiderium wmanifestabat. Cujus 

seilicet  archiepiscopi _ aecepto 

eonsilio et impetrata lieentia ab 

eo, venit ad abbatem Vuikerum 

et ad reliquos sei. Maximini mo- 

nachos, in quorum predio idem 

eastellum fuerat positum, petens 

ut ei Jieeret cum suo alode illud 

Weimerskirch betreffend, 

229.) + 

Stadtbibliothet 

Dieſes Original iſt allerdings beanſtandet worden, Nach forge 

fältiger Prüfung neigt der Herausgeber auch der Anſicht zu, daft es nicht ſowohl das 

Original aber wohl eine gleichzeitige Abſchrift der Urkunde iſt, welche in Trier auf— 
bewahrt wird. 

2) Es iſt dies die Sigle für Christum. 

3) Der Schreiber batte zuerft Lueilinburhut geichrieben, dann bat er das t theil- 

weile ausradiert md das b in € ummeändert, Das €, wenn audı nicht ganz Deutlich, 

iſt doch genau zu erfennen. Ebenſo find die Spuren der Hadierumg ganz deutlich. 

4) Da unſer Drucker nicht über die geſchwänzten » verfügt, werden die geſchwänz— 
ten e der Urkunde durch gothiſche e erſetzt. 

D 
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dein Eriuchen, daß cs ihm geftattet eommutare. Quod abbas — | 

jei, jenes gegen jein Freigut einzu- una eum  fratribus consentiens 

tauchen, worin der Abt mit ſammt placuit atque convenit inter «os, 

den Brüdern gerne verwilligte; e$ ut res pro ambarum partium 
gefiel und man fam untereinander oportunitate commutarentur. De- 

überein, daß die Sachen zu beider dit itaque prefatus comes ad sem 

Barteien Nugen umgetaujcht werden maximinum de rebus suc pro- 

joltten. Es gab deshalb genannter prietatis, legalitraditione, mansum 

Graf dem Kloſter St. Maximin, unum et dimidium cum servis 

von jeinem eigenen Befiß durch censualibus in comitatu (riselberti 

rechtsgültige Übergabe anderthalb eomitis, in pago Arduenne in villa 

Dufe mit den zinspflichtigen Hörigen, que dieitur Uiulna. Accepit a 

in der Grafichaft des Grafen Giſel- predieto abbate eonsentiente mo— 

bert, im Ardennengau, in dem Dorfe, nachorum congregatione, supra 

welches Biulna !) genannt wird. nominatum castellum cum exi- 

Er empfing von den vorgenannten tibus et redıtibus et omnibzs 

Abte, mit Zuſtimmung der verfam: terris ab alveo Huminis Alsuntiae 

melten Mönche, das oben genannte usque ad illos veteres truncos 
Kaſtell mit den Gefällen und Ein- qui stantante munitionerm ejusdem 

fünften?) und alten Yändereien von castelli secundum quod proten- | 

dem Flußbette der Aljuntia bis zu ditwr in longum et latum. Izıtur 

jenen alten Stämmen, welche da posita est haee cadem munitio | 

jtehen vor den Manern desjelben in pago Methingouui, in comitatu | 

Kaftells, wie es ſich ausbreitet in Godefridi comitis super ripam 

Yänge und Breite. Es liegt aljo Alsuntie fluminis. Facta est ita- | 

diefe selbe Befeftigung im Gau que coneambium istud ea consti- 

Methingowe, in der Grafichaft des tutione ut utraque persona ab 

Grafen Godefrid, am Ufer des batis videlicet et comitis ex co 

Fluſſes Alfuntia. Diejer Tauſch ift quod accepit habeat in perpetuum 

aber geichehen unter diefer Bedingung, liberam et apertam potestatem 

1) Das heutige Feulen. 

2) Die Worte cum exitibus und reditibus fünnten auch überjegt werben „mit 

den Ausgängen und Eingängen“, allein dann wäre diefer Ausdrud mr ein Pleonasm 

mit dem „omnibus terris“ d, h. „mit allem Yande“ in den angegebenen Grenzen; des— 

halb diefe andere, dem lateinifchen Sprachgebraud; ganz entfprechende Überfeßung: „mit 

den Gefällen und Ginfünften” (Vergleiche das Wörterbuch von Ducange und das 

fateinifch-deutiche Wörterbud) von Georges), welche den Vorzug bat, dem mittelalter: 

lichen Sprachgebrauch zu entiprechen; ſo findet man z. B. zur Bezeichnung des von 

einer ausaelichenen Summe Geldes eriallenden ntereffes häufig die Redewendung: 

„Das davon Scheinende*. Wiltbeim gibt in feinem oben gegebenen Inhalt der Ur 

funde das „cum exitibus et reditibus* wieder mit: „met feinem Bezirk, Renthen 

(reditibus), An- und Zugehoer (exitibus)*, was mit der gegebenen Überfeging ziem- 

lich übereinftimmmt, und Wiltheim war sicherlich in der Yage, die mittelalterliche 

Bedeutung diefer Worte zu fennen, 



daß eine jede der beiden Berjonen, 

der Abt nämlich und der Graf, von 

da an auf immer, die freie und 

offene Macht habe, das, was fie 

empfangen, zu behalten, zu ver: 

ichenfen, zu verfaufen oder über: 

haupt damit zu machen was einem 

jeden beliebt, ohme irgend eines 

Menſchen Widerjpruch. Denn diejer 

Tauſch oder auch dieſe Übergabe ift 
geichehen Öffentlich, in der Stadt 

Trier, in dem Klofter des genannten 

Patrones, am Balıntage den XV. 

vor den Kalenden des Maies,?) im 

Beijein des Abtes Unifer, zugleich mit 
Hilderadus, dem Advofaten desjelben 
Klojters und nehreren anderen Zeu— 

gen, Mönchen, Kanonifern undXaien. 

Zleichen) des Herrn Bruno, des 

Erzbiichofs, der befohlen dieſen Tausch 

gejeglich zu vollziehen; 3. Heinrid)s 

des Trieriſchen Archimandriten (Erz: 

bifchofs), der durch jeinen Nath in 

diefer Angelegenheit bei Allem be: 

theiligt war; 3. des Probſten Aolf; 
3. des Dechanten Namuold; 3. des 

Kellners Sandrad; 3. des Mi öndhes) 

Adalgund; 3. des M. Chriſtian; 
3. des M. Gerbern; 3. des M. 

Hirtmbert; 3. des M. Builler; 3. 

Bolmars, 3. des M. Hildrad; 

3. des M. Buarner. Ferner die 

Namen der Yaien. 3. Friederichs; 

des Herzogs der Lothringer; mit 

dejien Zuftimmung und Beifall dies 

ganze Werk vollbracht wurde; 3. 

zwifchen t und a beigefügt. 

2) Der Palmſonntag des Jahres 963 war der 12. April, 

tenendi, tradendi, vendendi, vel 

quiequid exinde voluerit facere 

absque ullius hominis contra- 

dietione. Acta est namque haee 

mutvatio!) sive etiam traditio pu- 
bliee in eivitate treverensium in 

monasterio memorati patroni in 
die palmarım XV Kal. Mai?) ad- 

stante abbate Uuikero simulque 
Hilderado ejusdem eoenobii ad- 

vocato et aliis quampluribus tes- 
tibus monachis, eanonieis atque 

laieis. 

Signum domni Brunonis archi- 

episcopi, qui hoc concambium le- 

galiter fieri jussit; S. Heinriei 

archimandrite, qui 

istius rei per omnia inter- 

Asolfi, prepositi; S. Ra- 

deeani: S. Sandralli, ce- 

Adalungi, 

X piani, ®) m.; 8. Gerberni, m; 8. 

Hirimberti, m; S. Vnilleri, m; 8. 

Volmari; S. Hildradi, m; S. Vu- 

arneri. ın.; Item nomina laicorum. 

S. Frideriei Lothariensium dueis, 

eujus eonsensu et collaudatione 

Trevirorum 

consilio 

kuit; 8. 

muoldi, 

lerarü; 8. m.’ 8. 

opus istud totum peractum est; 

8. Liuthardi; S. Nortperti; 8. 

Sarachonis; S. Adalberti; S. Gei- 

sonis; $. Taneradi: S. Anselmi; 

1) Der Schreiber hatte zuerft mutatio gefchrieben, dann nachträglich das v uben 

da Dftern in dieſem 

[=] 

Jahre auf den 19, April fiel, Doch ift der 12, April des Jahres 963 nicht der 15. Tag 

vor den SKalenden des Maies, fondern der 2. Tag vor den den des April. Diejer 

Irrtum dürfte aber auf ein Berfehen des Schreibers der Urkunde zurüdzuführen fen. 

3) Xp für Christ. 

ug 
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Liuthard's; 3. Nortpert's; 3. Sa: S. Unalteriz S. Harperni; S. Ruot- 
rachon's; 3. Adalbert's; 3. Gei- perti; S. Thietperti: S. Thietfridi. 

ſo's; 3. Zancrad’s; 3. Anſelm's; 

3. Unalter’s; 3. Darpern’s; 3. Ruo— 

pert's; 3. Thietpert's; 3. Thietfrid’s. 

Die Abfaffung diefer Urkunde ift Facta est igitur hujus carte 

alſo gejchehen im Fahre der Menſch- conseriptio anno dominice incar- 
werdung des Derrn DOCCCLXII  nationis DCCCCLXIII. Indietione 
963), der VI. Indiktion im II. des VI. Regni Ottonis regis et patris 

Reiches des Königs Otto undder Kai: suicesaris prineipatumtenentis II®. 

jerlichen Herrichaft jeines Vaters. ') 

1 In der Überfegung wurde das Wort castellum nicht mit Schloß oder Burg, 

wie folches der mittelalterlihe Sprachgebrauch gefordert bätte, 

fondern mit dem Fremdworte Kastell wiedergegeben, damit der Yefer, obne jede vor- 

gefaßte Meinung ſich feine Überzeugung bilden fünne über den Zuſtand von Yuremburg 

und Umgebung, als Graf Siegfrid im Jahre 963 die vucilinburhue (nicht Yucilin- 

burnhut wie Herr van Wervele in der Ausgabe von Schötters Geſchichte S. 20 ichreibt). 

Denn mob dem Maren Wortlaute der Urkunde bat fich die Sage gebildet, das Castellum 

Lueilinburhüe jei ein verfallenes römiſches Kaſtell, eine Ruine geweien, als Graf 

Siegfried dasfelbe erwarb; audı Herr van Wervele, in der von ihm bevansgegebenen 

Heichichte des Luremburger Yandes von Schötter, ipricht noch von dieſer alten Rö— 

mer-Ruine (S. 20). Man wirft jo häufig Bertholet und Bertels und den andern alten 

Sefchichtsichveibern ihre Ungenanigleiten, ibren Hang zum Fabelbaften vor, um dann 

diefelben in diefen Sachen zu übertrumpfen! Jene konnten wenigitens jagen, daß ſie 

den damals allgemein angenommenen Standpunkt vertraten ; bentige Gefchichtsichreiber 

jollten ihre Txstellen aber nicht mehr fagen laſſen, als in denfelben ſteht. 

Tie Urkunde von 963 ift die erſte, welche das eastellum quod dieitur Lieilin- 

burhue erwähnt; nimmt man den Wortlant der: Urkunde, obne jedes Borurtbeil, fo 

muß man doch geitchen daß in derielben die Rede ift von einer Befejtigung, 

Schloß, Yurg oder wie man es jonit nennen will, die, nadı dem Begriffe dama 

liger Zeiten, in gutem Zuſtande war, ift ja fogar Rede von den Bäumen ante 

munitionem eastelli d. b. vor den Manern oder Schanzen des Kaftells. (Ziche das 

Wörterbuch von (Heorges.) 

Tann zäble man auf die römtichen Funde die in der alten Oberſtadt, einſchließlich 

des jeßigen Stadtparkes, gemacht wurden ; die Wiltheime kennen feine, ebenfo wenig der 

Herausgeber und doch fpricht man von der alten Römer-Ruine. 

Wenn alfo weder Urkunden vor 963 noch archäologische Funde uns Aufschluß geben 

über den Urſprung des castellum quod dieitur Lueilinburhue, jo bleibt uns nur 

eine Quelle, nämlich der Schluß nach Analogie, aus dem was zeitgenöffiiche Schrift 

jtellev von andern Kaſtellen beridyten, Tiefe aber fagen uns, daß, bejonders bei und feit 

den Einfällen der Normannen im neunten Jahrhundert, die Einwohner gut gelegene 

Punkte, am liebften in waldigen Gegenden, befejtigten um, beim Herannahen des ein 

des fich dorthin zu flüchten; ſoſlche Befeftigungen werden bis in die neueren Zeiten, To 

noch 1681 in einem offiziellen Berichte (Publieations de la Seet. hist. T. 34, 

p- 283), erwähnt. Wenn auch die Bapiturkunde Gregors IT für St. Marimin, vom 

Jahre 729, vielfach als interpoliert bezeichnet wird, jo berechtigt Diefelbe doc) 

zu dem Schluffe, daR, im achten und neunten Jahrhundert, dieſes Kloſter ſolche Bes 

feſtigungen anlegte. Überficht man all diefe Umſtände, jo ift man wohl berechtigt zu jagen: 

94 



0) 

Als nun ſolcher Wechjel zwiichen dem Grafen Siegfrid und der 

Abtei St. Marimin geichehen und vollzogen worden war, hat Bruno, 

Erzbiichof von Eöln, im Namen feines Bruders Otto, des großen Rai: 

jers, als Lieutenant umd Administrator des Meiches, das vertaufchte 

Schloß mitſammt des Grafen Parrimonialgütern mit dem Titel einer 
Srafichaft begabt und (zur Grafichaft) erhoben ;') ermelter Graf hat 

aud ſich und jeine Nachkommen Graf zu Lußelemburg %) genannt und 

auf die hohen acquirierten Felfen ein fürftliches Daus mit ſchönen Thür: 

men und Gräben errichtet und eben daran die Stadt mit hohen Mauern 

umringt und befejtigt. 

Derjelbe iſt ein hochverftändiger, chriftlich katholischer Andacht und 

Religion jehr zugethaner, gottesfürchtiger, auch in Striegsjachen wohler: 

fahrener Herr geweien. 

Sobald er dann das Schloß in feine Gewalt befommen, hatte er, 

nächſt vor der Burg, eine herrliche ſchöne Kapelle zu Ehren Gottes und 

jeiner heiligjten Mutter Maria {welche Kapelle jegt den Titel des hl. 

das Yucilinburhue genannte Kaſtell, weldyes auf dem Boden der Mariminer-Abtei ſtand, 

war wahriceinlich vom Kloſter, nach jener erwähnten Schenkung Kari Martels, alfo 

nadı 741, von den Mönchen von St. Martmin zum Schutze der Einwohner errichtet worden 

um als Zufluchtsort bei Finfällen der Normannen zu dienen; nachdem nun im zehnten 

Jahrhundert die allgemeine Yage diefe Fürforge als überflüſſig ericheinen lieh, ward 

dieſes Kaſtell für das Klofter nicht nur ohne Nuten fondern, wegen des Unterhaltes, 

eine Yalt. Was war deßhalb natürlicher, als daß das Kloſter froh war, dem be 

freundeten Grafen Siegfried diefe Burg verkaufen zu fünnen? Diejes erklärt denn aud) 

den geringen Preis, mur anderthalb Hufen mit den dazu gehörigen Yeuten, den 

Siegfried dafür bezahlte. Grinnert jei bier nur noch daran, daß im folgenden Jahre I64 

Graf Siegfried vom Erzbiichof von Trier „mantienlum qui autern vocabatur Chur- 

belun, nıne antem Sarbnreh“ vorläufig nur auf Yebenszeit erwarb, (Beyer, Mit— 

telrheiniſches Urkundenbuch Bd. 1, S. 278); ferner daß die erjte Burg des Luxem 

burger Yandes, welcher in den Urkunden Erwähnung geichieht, die Burg Zolver tt, 

castellum numine Zolvern heißt es in einer Gchternacher Urkunde von 793— 794, 

(Publieations de la Seetion hist. T. 16, p. 16 n° 108 nad) dem Liber aureus.) 

1) Eine ſolche Urkunde it unbefannt; möglich iſt es aber immerhin, daß eine ähn— 
liche Urkunde ertheilt wurde. 

2) Der eriten, der nachweisbar den Titel, Graf von Puremburg, führte, it Konrad 

und zwar im Jahre 1083 (nicht 1086 wie Herr van Wervefe, das Großherzogliche 

Palais zu Yuremburg, Seite 6 und abermals Seite 87 irrtümlich angibt.). Tas will 

aber nicht jagen, und kann nicht beweiien, daß femme Borfahren diefen Titel nicht ge— 

führt baben ; denn Graf Conrad führt diefen Titel nicht etwa im Texte der Urkunde; 

keineswegs, denn dort beißt es einfach: Ego Conradus eomes. fondern er führt den 

Titel auf der Umſchrift des großen Plafatiiegels, weldes der Urkunde aufgedrudt 

ist. Diefe Umſchrift fauıet Cnnradus comes de Lucelemburch. (Original im Archtv 

der hiſtoriſchen Geſellſchaft. Tieſes Beiſpiel aber beweift, daß es wohl möglich it, 

daß auch feine Borfahren diefen Titel führten, wenn wires auch nicht beweisen fünnen ; 

man fennt eben von keinem derfelben ein Siegel oder Ähnliches und, wie das Beiſpiel 

des Grafen Conrad zeigt, konnten fie ganz wohl diefen Namen führen, auch wenn der: 

felbe ım den Urkunden nicht zum Ausdrud kommt. 
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Erzengeld Michael trägt) aus den Fundamenten errichten lajfen. ') 

Als Kaiſer Otto der Große und der Erjte ihm ‘dem Grafen Sieg: 

fried, die Defenfion und Beihüsung des Gotteshaujes Echternad; über: 

tragen, hat diefer zur Mehrung der Ehre Gottes umd zur Erhaltung 

des Kirchendienftes großen Eifer bewiejen ; jehend, daß die canoniei 

saeeulares ?) (welche, hundert und etliche Sabre zuvor, die durch den 

hi. Willibrord, Biſchof zu Utrecht und Stifter des ermeldten Gotteshau— 

jes eingeiegten Mönche S. Benedieti-Ordens abgeichafft und ſich des 

Kloſters bemächtigt hatten) ein ganz; umordentliches Leben in fleild): 

licher Woltuft zum großen Ärgernis des gemeinen Wolfes. führten, hat 
gemelter Graf, Kraft ihm verlichener kaiſerlicher Autorität, gemelte 

eanonicos ausziehen thun, und damit das alte reguläre (Klöjterliche) 

Leben wieder hergejtellt und Gott der Allmächtige Tag und Nacht in 

gedachter Abtei angesetet, verehrt und gelobt werde, den Abt Navange: 

rum ſammt vierzig S. Benedicti-Ordensperfonen, von geiftlichenm und 

gutem Leben eingefegt. 3) 

Wohlgemelter Graf, janımt feiner Gemahlin Haedewich, haben zu 

ihren Lebzeiten ihr Begräbnis in der Kirche der kaiſerlichen Abtei St. 

Marimin bei Trier angeordnet und damit zum ZTroft ihrer Seelen ein 

Gedächtnis jährlich gehalten werde, etlihe Güter zu Merich in das 

Klofter geichenkt wie mit mehreren aus der Donation vom Jahre 993 

zu erjehen ift. ®) Fortſ. Folgt.) 

I) Diefe Nachricht von der Erbauung der eriten St. Michaelsfirche zu Luxemburg 

durch Graf Siegfried bildet einen jchönen Beleg zu dev Warnung, ſich vor dev nega— 

tiven Kritif zu hüten, d. b. die Angabe eines fpätern Autors gleich als falſch zu 

verwerfen, teil ums heute feine einzige eine jolche Angabe belegende Urkunde belannt 

ift, wie ſchon oben bei Erwähnung der Verleihung des Grafentitels angedeutet wurde. 

Tenn, bis vor wenigen Jabren, fehlte es ebenſowohl an irgend einem Beweis für die 

Erbauung jener St. Michaelskirche durch Siegfried, wie noch heute, für jene Ver— 

feihung des Grafentitels; ja man konnte ſogar mande Gründe gegen die Errichtung 

diefer Hirche durch den Grafen Siegfried vorbringen und doch kennen wir heute Die 

Conſekrationsurkunde diefer Kirche, weldye am Zamitag, den 5. November 987, durch Erz— 

bifchof Egbert von Trier ftattfand, ſowie die der am folgenden Tage geichebenen Einweihung 

der Schloßlapelle, nach einer Abichrift aus dem Ende des 12. Jahrhunderts. Tiefe Ab 

ichrift entdedte Dr. Sanerland in einer Handichrift dev Trierer Seminarsbibliothek. Sie 

ift abgedrudt in den Monumenta Germanine historica, Seriptores, 3. 15 p. 1282. 

2) Wahricheinlih waren diefe eanoniei saeenlares fämmtlich Paien wie ihr Abt; 
denn dieſer war fein anderer als Graf Siegfried ſelbſt. Auch während desipäteren Mit 
telalters und bis im die nenere Zeit waren viele, um nicht zu fagen die meisten adeligen 
Tomberren nicht Prieſter; diefe batten von den bi. Werben oft nur die Tonſur empfangen. 

3) Diefe Urkunde Kaifer Uttos vom 15. März 973 iſt abgedrudt bei Beyer, 
Mittelrheiniſches Irkundenbud, Bd. I, 2. 292, nad) dem Uriginal in der Stadtbibtio 
tbef zu Trier, ebenio auf den folgenden Zeiten einige weitere bieranf bezügliche Urkunden. 

4) Siche die Urkunde bei Beyer, Mittelrbeiniiches Urtimdenbuch, Bd. I, &. 324, 
das Original diefer Urkunde, befindet fich ebenfalls in der Stadtbiblivthek zu Trier. 

Yuremburg. — Drud von P. Worré⸗Mertens. 
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I rain N) 
Wale —— * 

v2 

Eng verlösse Millen. 
Bel gung elengz dureh Fell a Besch — 

Et wor # weisse Wanterdäg 

Mei Lidehe schä't 'so" frei a fresch 

Vum Bierg erof zur Millebäch : 

Dei schlauft "so" treisch durch Heck a Leseh, 

So" o"nei Spronk ann Trendelschläg. 

A wei se kömt bei d’Milleräd, 

Dät stell ann agesehneit do stet, 

Hurt s’eppes lurs bei s@eh geschwät 

Vu Menschegleck a Meuscheled ; 

Dät hurt mir t’Hierz 'so® wéeh gemät, 
Ech heire, wei et tik-tak göt. 

E Kirfech den Dal ..... 

D’Millen zerfal . 

Du ärment Hierz, wei läng Pe naeh 
Da fällt de käle Wanterschnei 

Och op deng Drem mat Surrg a Wel, 
Bis lurs a lurs deng Kräft gebrach. 
Stall muss de sto'n wei d’Milleräd, 

't ass Gottes höl’ge Wellen dät. 
W.6. 



Unter dem Hoben Proteftorate 
Ihrer Königliben Bobeit, der frau Großherzogin von Furemburg. 

Eine Chronik 
von 

Michael ENGELS. 

(Mir einem Porträt.) 

Fortſetzung.) 

Bon der „Ausſtellungszeitung“ erſchien leider nur eine Nummer, 

und die im Aussicht geftellte Beſprechung blieb aus. Dagegen bradıten 

alle Zeitungen des Yandes und jelbjt einige des Auslandes lange Kri— 
tifen über den Kunftverein, die im großen und ganzen fich jehr aner- 

fennend ausſprachen. Es würde uns zu weit führen, und zudem wäre 

es zwedlos, wollten wir dieſe Rezenſionen alle hier zum Abdrud bringen. 

Wir begnügen uns daher, den intereffanten, eine fo jchöne Überjicht über 

die Meichhaltigfeit der Ausftellung gebenden Katalog an diefer Stelle 

neu zu veröffentlichen. 

Herr Architeft Traus, der Schriftführer, jchrieb zu dem jchön aus: 

geftatteten, mit einer Titelvignette von Pierre Blane gezierten Werfchen 

folgendes Vorwort: 
„L’exposition a pour but de faire connaitre les efforts tentes en ces 

derniers temps par les artistes luxembourgeois pour la r£ealisation du beau. 

La peinture, la sculpture, l’architeeture, les arts industriels y sont repre- 

sentes.* 
„Le publie juxembourgeois s’est de tout temps beaucoup interesse aux 

choses de l'art. Aussi sommes-nous sürs qu'il saluera avec enthousiasme 

cette premiere manifastation de l’art national. Il reeonnaitra avee une en- 

tiere satisfaetion que nous ne sommes pas restes &trangers au mouvement 

artistique qui a pris un developpement si consid6rable dans les pays envi- 

ronnants. I] applaudira avee empressement ä cette entreprise tents6e pour 

faire valoir dans tout leur mérite les @uyres de nos artistes nationaux. Et 

ce publie, en prenant conseienes de la puissance erlatriee de notre race, ne 

sera pas sans subir linflnence salutaire que les objets exposds exerceront 

sur lui. Son goüt se döveloppera et il ouvrira davantage son esprit A l’in- 

telligenee d’une «uvre vraiment belle.“ 

„Si l’artiste semble trouver une r&compense suflisante de ses efforts dans 

la perfeetion de son auyre, il doit n&anmoins pouvoir compter sur les 
suffrages du publie pour reussir dans la täche diffieile qu'il s’est proposé de 

remplir. La sympathie que lui t@moigeront ceux qui ces jours-ei se presse- 
vont autour des auvres d’art exposees, ne manquera pas de produire ses 

fruits. Elle eneouragera eeux qui ont dejä eonsaere «de nombreuses anndes 

au eulte de l’art, à perseverer dans la noble earriere A laquelle ils se sont 

destines et A rivaliser de zele pour faire mieux encore en variant et en 



2 
perfeetionnant 

les formes. Quelques-uns 
ne font qu’aborder le champ diffieile 

de l'art, Leurs produetions n’ont d’autre pretention que eelle d’ätre de 
timides essais. Mais par les eloges qu’on leur decernera, ils se eonvaineront 
des legitimes esperances que le publie a fondees sur leur talent et leur 
travail, esperances qu'ils doivent tenir A honneur de realiser. L’aceueil bien- 
veillant du publie leur inspirera l’eEnergie dont ils ont besoin pour ne pas 
se laisser rebuter par les difheultes inherentes A tout commencement.*“ 

„Oserions nous esperer que d'autres resultats non moins appröciables 
ne 8» feront pas attendre! Qui sait si quelque @uyre d’art ne produira pas 

une impression profonde et durable sur un esprit qui cherche encore sa voie 

et n'imprimera pas une dircetion determinee & ce talent qui balance encore 
sur le but qu’il doit proposer A ses aspirations et A ses efforts? D’autres 

dont la vocation s’est deja nettement deelaree, n’hesiteront plus un instant 
A venir grossir les rangs de ceux, qui depuis longtemps se sont entierement 

vouds au culte de l'idéal.“ 

CATALOGUE. 

Ss. A. R. Mm la Grande-Duchesse Adöle de Luxembourg. 

1. Paysage, effet de matin (peinture ä l’huile). 

2. Bouquet de lilas id. 

3. Bouquet de dahlias id, 

4. Paravent, fleurs id, 

5. Tambourin id. 

6. Horloge (bois brül&) id. 

S. A, Mue la Princesse de Lippe-Detmold, 

T. Enluminure. 

S. Ex. Mme Ja Baronne de Preen. 

8. Paysage (aquarelle). 

9. Marine id. 

10. Marine id. 

ll. Marine {peinture & l’huile). 

Mwe Ja Baronne Apor. 

12. Bahut (bois brüle). 

d’Axleben (Mlie Emma), Karlsruhe. 

13. Chaise (bois brüle). 

14. Tabouret id, 

15. Panneau decoratif. 

16. Sachet. 

Beffort (Joseph), imprimenr, Luxembourg. 

17. Labeur typographique. 
Blanc (Pierre), artiste-peintre, Luxembourg. 

18. Portrait de Mile L. 

19. Portrait du petit S. 
20. Eventail Louis XV. 

Bottomley (Reginald), artiste-peintre, Luxembourg. 

21. Portrait de Mme H. 

22. Portrait de mon pere. 
23. La cartomancienne. 

24. La fiancde de la mort. 

Bück (Victor), Leon Bück successeur, imprimeur de la Cour, Luxembourg. 

25. Labeur typographique et reliure de luxe. 

99 



1 

Der Luremburger Kunſtverein. 
Unter dem Hohen Proteftorate 

Ihrer Königlichen Bobeit, der frau Großherzogin von Luremburg. 

Eine Chronik 
von 

Michael ENGELS. 

(Mir einem Porträt.) 

Fortſetzung.) 

Bon der „Ausſtellungszeitung“ erichien leider nur eine Nummer, 

umd die in Ausjicht gejtellte Beiprechung blieb aus. Dagegen brachten 

alle Zeitungen des Yandes md jelbit einige des Auslandes lange Kri- 

tifen über den Kunftverein, die im großen und ganzen fich jehr aner- 

fennend ausipradien. Es würde uns zu weit führen, und zudem wäre 
es zwedlos, wollten wir dieje Rezenſionen alle hier zum Abdrud bringen. 

Wir begnügen uns daher, den intereffanien, eine fo jchöne Überjicht über 
die Meichhaltigkeit der Ausftellung gebenden Katalog an diejer Stelle 
nen zu veröffentlichen. 

Herr Architeft Traus, der Schriftführer, ichrieb zu dem jchön aus: 

geitatteten, mit einer Titelvignette von Pierre Blane gezierten Werkchen 
folgendes Vorwort: 

„L'exposition a pour but de faire connaitre les eflorts tentes en ces 

derniers temps par les artistes luxembourgeois pour la realisation du beau. 

La peinture, la seulpture, l’architeeture, les arts industriels y sont repre- 

sentes.* 
„Le public iuxembourgrois s’est de tout teinps beaucoup interesse aux 

choses de l'art. Aussi sommes-nous sürs qu’il saluera avee enthousiasme 

eette premiere manifastation «de l’art national. Il reconnaitra avec une en- 

tiere antisfaetion que nous ne sommes pas restös dtrangers au mouvement 

artistique qui a pris un developpement si considerable dans les pays envi- 

ronnants,. Il applaudira avee empressement A cette entreprise tentee pour 

faire valoir dans tout leur merite les @uvres de nos artistes nationaux. Et 

ce publie, en prenant consciener de la puissance eréatriee de notre race, ne 

sera pas sans subir l’influenee salutaire que les objets exposes exerceront 

sur Iui. Son goüt se döveloppera et il onvrira davantage son esprit & l'in- 

telligenee d’une @uvre vraiment belle.“ 

„Si l'artiste semble trouver une r&compense suflisante de ses efforts dans 

la perfeetion de son «uvre, il deit n&anmoins pouvoir compter sur les 

suffrages du publie pour r&ussir dans la täche diffieile qu’il s’est propose de 

remplir. La sympathie que lui t@moigeront veux qui ces jours-ei se presse- 

ront autour des @uvres d’art exposees, ne manquera pas de produire ses 

fruits. Elle encouragera eeux qui ont dejü consaere de nombreuses annedes 

au eulte de l’art, A perseverer dans la noble carriere A laquelle ils se sont 

destinds et A rivaliser de zele pour faire mieux encore en variant et en 
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perfeetionnant les formes. Quelques-uns ne font qu’aborder le champ difhieile 

de l’art. Leurs produetions n’ont d’autre pretention que celle d’&tre de 

tiımides essais. Mais par les eloges qu’on leur decernera, ils se eonvaineront 
des legitimes esperances que le publie a fondees sur leur talent et leur 

travail, esperances qu’ils doivent tenir A honneur de r&aliser. L’aceueil bien- 

veillant du publie leur inspirera l’energie dont ils ont besoin pour ne pas 

se laisser rebuter par les difhieultes inherentes A tout commencement.*“ 

„Oserions nous esperer que d'autres resultats non moins appreciables 
ne se feront pas attendre! Qui sait si quelque @uvre d’art ne produira pas 

une impression profonde et durable sur un esprit qui cherche encore sa voie 

et n’imprimera pas une dircetion determinee A ce talent qui balance encore 
sur le but qu'il doit proposer à ses aspirations et A ses efforts? D’autres 
dont la vocation s’est d@jü nettement déAelarée, n'hesiteront plus un instant 

a venir grossir les rangs de ceux, qui depuis longtemps se sont entierement 

voues au eulte de l'idéal.“ 

CATALOGUE. 

8S. A. R. Mwe Ja Grande-Duchesse Adele de Luxembourg. 

1. Paysage, effet de matin (peinture à l’huile), 

2. Bouquet de lilas id, 

3. Bouquet de dahlias id, 

4. Paravent, fleurs id, 

5. Tambourin id. 

6. Horloge (bois brüle) id, 

S. A, Mue Ja Princesse de Lippe-Detmold. 

7. Enluminure. 

S. Ex. Mme Ja Baronne de Preen, 

8. Paysage (aquarelle). 

9. Marine id. 

10. Marine id. 

11. Marine {peinture & l’huile), 

Mw« Ja Baronne Apor. 

12, Bahut (bois brüle). 

d’Axleben (M!!e Emma), Karlsruhe. 

13. Chaise (bois brüle). 

14, Tabouret id. 

15. Panneau decoratif. 

16. Sachet. 

Beffort (Joseph), imprimeur, Luxembourg. 

17. Labeur typographique. 
Blanc (Pierre), artiste-peintre, Luxembourg. 

18. Portrait de Mile L, 

19. Portrait du petit S. 
20. Eventail Louis XV. 

Bottomley (Reginald), artiste-peintre, Luxembourg. 

21. Portrait de Mme H. 

22. Portrait de mon pere. 

23. La eartomaneienne, 

24. La fiancde de la wort. 

Bück (Victor), L&on Bück successeur, imprimeur de la Cour, Luxembourg. 

25. Labeur typographique et reliure de luxe. 
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Dashourg-Colling, ornements d’6glise, Luxembourg. 

26. Ornements d’6glise. 

27. Broderie d’art. 

Dieschbourg (Jean-Pierre), sculpteur, Echternach. 

28. Fonds baptismaux. 

29. Relief en plätre. 

Engels (Michel), professeur de dessin, Rollingergrund. 

30. Ons Hemeecht (2 aquarelles). 

31. Aneienne forteresse de Luxembourg (aquarelle). 

32, Vue de la Porte-Neuve, eöt& de la ville (aquarelle). 

33. Vue de la Porte-Neuve, eöte de la eampagne (aquarelle). 

34. Sous bois (aquarelle). 

Federspiel (Pierre), scalptenr, Luxembourg. 

35. Buste de S. A. R. le Grand-Due Adolphe de Luxembourg 

(terre euite). 

36. 3 mödaillons (marbre). 

37. Buste id. 

38. Buste, la messe (plätre). 

39. D’'Lid vum Dicks. 

Gaspar (Jean), sculpteur, Arlon. 

40. Adolescence (plätre). 

41. Tigre au repos (plätre). 

42. Buste d’enfant, 

Gindorf, peintre, Luxembourg. 

44. Nature morte (peinture A T’huile). 

45. id. id, 

Glasener-Hartmann (Mw« Therese), Luxembourg. 

46. Portrait de Mme F. J. (peinture & l’huile). 
47. Portrait de M. 8. id. 

48. Nature morte id. 

49. Deiwelselter id. 

Heintze, libraire, Luxembourg. 

50. Vitrine contenant : 

Le livre d’or de la ville de Luxembourg ; 

Fusains du ehäteau de Berg, par F. Heldenstein ; 

Bundesfestung, par M. Engels ; 

Hierschtblumen, Lentz. 

Heiter, artiste-peintre, Luxembourg. 
51. Portrait de M. A. (peinture à Fhuile). 
52. Portrait de M. K. id. 

53. Chemin de la eroix id. 

Heldenstein (Frantz), president du Cercle artistique, Luxembourg. 

54. Broussailles (fusain). 

55. Valle de la Petrusse id. 

56. Etude d’arbres id. 
57. Hallerbach id. 

58, Motif du Pare id. 

D’Huart (Ferdinand), artiste-peintre, Juilly pres Paris. 

59. Portrait de Mme la baronne F. H. (peinture A l’huile). 

60. Premier Röve id. 
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61. 

62. 

63. 

64. 

* 
Souvenir (peinture à T’huile). 

Portrait de ma saur id. 

Ingenuite id, 

Envoi de Roses id. 

Huberty (Jean-Pierre), artiste-peintre, Muhlenbach. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69, 

70. 

21. 

72. 

73. 

76i 

77. 

78. 

79. 

Portrait de Mur E.- {pelnture ä V’huile). 

id. de Mr E. id. 

Italien id. 

Peintre au travail id, 

Oui ou nom id, 

Etude de töte id. 

Etude de töte id. 
Jungers (Alphonse), artiste-peintre, Paris. 

Portrait de Mile F. P. (peinture A l’huile). 

Portrait de Mr de W. id. 

. Portrait id. 

Jungers (Theodore), d6corateur-peintre, Paris. 

. Caf& Rieche A Paris. 

Salon (Louis XV) au Caire, 

Salle & manger de Mr H. A Paris (2 planches). 

Detail de la salle A manger H. à Paris (2 planches). 

Canape Louis XV. 

Knepper (Jean-Pierre), architecte de district, Diekirch. 

81. 

82, 

83. 

54, 

8. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 
92 
93. 
2. 

un. 

96. 

47, 

98. 

90, 

100. 

Sörie d’autels exteutes (photographies). 

Eglise de Rumelange, ler projet. 

id. id. 2me projet. 

id. id. 3me projet. 
Kenig, eleve-architecte, Louvain. 

Projet d’hötel de ville, 2 planches. 

Projet d'éplise, 2 planches. 
Kreins (M!! Nelly), Paris. 

Paysage d'après Allongee (eau-forte). 
Portrait deS A. R. id. 

Kurth (Eugöne), peintre, Luxembourg. 

Peinture d&ecorative (aquarelle). 
Lordong, peintre-döcorateur, Echternach. 

Chäteau de Beaufort (peinture A V’huile). 

Linden (&aston), artiste-peintre, Paris. 

Dame au voile (peinture A lhuile). 

Marine id. 

. Un philosophe id. 

Petite mendiante id. 

Bohemienne (pastel). 

Linster et Schmit, peintres-verriers, Mondorf. 

Grisaille pour l’Eglise d’Eischen. 
Fenetre renaissance pour l’öglise de Mersch. 

Fenötre gothique pour l’eglise de Goœsdorf. 

Portrait sur verre de Mr S. 

Portrait sur verre de Mme W. 

Portrait sur verre de Mr E. 

n —* 
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101. Portrait de Mr D. (peinture & l'huile). 

102. Portrait de Mr L. id. 

Munkacsy (Michel), artiste-peintre, Colpach (Luxembourg). 

103. Le dessert (peinture à l’huile). 

Mullendorff (Charles), architecte, Luxembourg. 

104. Bätiment de Mr Adam. 
105. id. de Mr Reinhard. 

106. id. de Mr Pies. 

107. Villa de Mr Brasseur {2 planches). 

Neuman (Mm* Henri), Luxembourg. 

108. Peinture sur porcelaine (service de table). 

Oppenheim (Guido), artiste-peintre, Luxembourg. 

109. Etude de töte (peinture A l'huile). 

110. Paysanne de la Haute-Baviere id. 

Van Overbeke, artiste-peintre, Höhenhof. 

111. Le hötre de Niederanven (peinture & i’huile). 

112. Dans la fort id. 

113. Ruine de Hesperange id, 

114. Soir id. 

115. Matin id, 

Pescatore (Mm Antoine), Bofferdange. 

116. La mare aux pivoines (pastel). 

117. La confiture de quetsch id. 

118. Bouquet de pivoines id. 

119. Gibier (peinture i l’huile). 
Peters (Catherine), Luxembourg. 

120. Orneinents d'&glise. 

Philippson-Mayer (Mw+- Mathilde), Bruxelles. 

121. Les petites musiciennes. 

122, Enfant portant des fleurs, 
123. La joueuse de Tennis. 
124. La visiteuse. 

De Pidoll (Charles), artiste-peintre, Luxembourg. 

125. Chevalier de Malte (A tempera). 

126. Portrait du Dr K. id. 

127. Portrait de Dame id. 

De Rettberg (Helene), Bonn. 

128, Etagere avec panneau decoratif. 

Schmitt, sculpteur, Luxembourg. 

129. Glace Louis XV, 

Schreiber (M!! Adele), Munich, 

130. Portrait {eopie d’apres Angeliea Kaufmann). 

131. Portrait (copie d’apres Creuze). 

132. Illustrations de podsies (aquarelles). 

Seimetz (Frantz), artiste-peintre, Dubuque. 

133. Portrait de l’artiste (peinture & Vhuile). 

Steffen (Leon), artiste-peintre, Paris. 

134. Christ en eroix (peinture A lThuile). 

135. Georges de Franchard id. 
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Strock (Joseph-Germain), artiste-peintre, Rumelange. 

136. Dans les vieux jours (peinture & l’huile). 

137. Priere du matin, exquisse id. 

138. Portrait d’une jeune fille id. 

139. La destinde id. 

de Thummel, Dresde. 

140. Portrait d’enfant (peinture à l’huile). 

Thyes (Mlle Marguerite), Luxembourg. 

141. Marine (peinture & l’huile). 

142. Peinture sur porcelaine. 

Thyes (Alphonse), dessinateur-peintre, Luxembourg. 

143. L'amour maternel (copie d’apres Delaroche). 

144. Faisons la paix (copie) 

Thyes (André), professeur de dessin, Luxembourg. 

145. Coucher de soleil (aquarelle). 

146. Hiver id. 

147. Concher de soleil (pastel). 

148. Hiver (peinture à l’huile). 

149. Vue de Walferdange (peinture A l’huile). 

150. Portrait de M. S. id. 

151. Portrait de M. Lentz id. 

Traus (Georges), architeete, Luxembourg. 

152. Vuo de la maison A. D. a W. 

153. Vue de la salle A mauger A. D. à W. 

154. 2 vues latörales de la salle A manger S à W. 

155. Vue du eöte du vestibule de la salle A manger S. A W. 

156. Esquisse d’une villa pour M. E. A Luxembourg. 

Van Werveke (Auguste), artiste-peintre, Luxembourg. 

157. Vue de Hesperange (peinture A l’huile). 

158. Vue du Grund (aquarelle). 

159. Enluminure, «diplöme du Cerele. 

Yilleroi & Boch, Septfontaines, (Hnberty pinxit). 

160. 2 panneaux fantaisie, 

Wercollier, sculpteur, Luxembourg. 

161. Cadre Louis XV. 

162. Buste, tete d’italien (seulpture en bois). 

Wagener (Joseph), contre-maitre, Dudelange. 

163. Garniture de cheminte (fer forge). 

164. Coupe id. 

169. Enerier id, 

166. Timbre id. 

167. Candelabre et 2 chandeliers id. 

168. Cadre, id. 

169. Candelabre ä 5 branches id. 

Walcker, Ludwigsbourg. 

170. Un orgue. 

Weyler (Michel), artiste-peintre, Ettelbruck. 

171. Tableau, seöne biblique (peinture & T’huile). 

172. Tete d’italienne id. 



Weyler (freres), sculpteurs, Ettelbruck. 

. Un autel. 

. Plusieurs petites seulptures. 

Wunsch (Albert), bijoutier, Diekirch. 

». Objets d’eglise et bijoux. 

Hellinckx Jomaron (Mwe), Luxembourg. 

. Peinture sur poreelaine. 

Jans (Antoine), peintre sur porcelaine. 
177. Fleurs (aquarelle). 

Blaise, sculpteur, Kirchberg. 

178. Buste (plätre). 

Damit diefer Abhandlung auch das humoriftiiche Clement nicht 

fehle, lafjen wir das von Redakteur J. B. Weber in Neimen verfaßte, 

auf die Ausjtellung bezügliche erite Zigungsprotofolt hier folgen. 

„Sitzung vom Aſchermittwoch 184. 

„Pünktlich um die neunte Stunde 

Sammelt ſich die Tafelrıunde 

Und der Wirt fchleppt Stoff herein: 

Diefes nennt man „Kunſtverein“. 

Doch ein Jeglicher fragt: Siche ! 

Warum fehlt denn heut der Yiez ? 

Und dev Müllendorff nicht minder ? 

Ta! das find die Faftmachtsfinder ! 

Alle andren find zur Stell, 

Sich zu melden beim Apell: 

Heldenftein, der ewig junge, 

Engels mit der flinfen Zunge, 

Dit dem Stifte auch nicht faul, 

Mit der Feder ohne Grauf; 

Und mit Pinsel und Palette 

Seht er, wie man fagt, zu Bette. 

Dann der Kunepper, Zuttor, Traus, 

Tie da bauen Kirh und Haus, 

Stall und Stube, Küch und Keller, 

Treppe, Erker, Thurm und Zöller, 

Und ac ihnen, Nummer ichs, 

Sind die beiden van Werveks. 

Der mit Klios Federſtiele, 

Jener init dem Pinſelſtiele 

Machen fich berühmt dte beiden 

Und ein jeder mag fie leiden. 

Nummer fieben kennt ihr Schon : 

Thyes der Vater, Thyes der Sohn; 

Mal-Talent nnd lange Beine 

Dat der andre wie der eine. 

Bottomley ift Nummer adıt, 

Der zumeift in Genre macht. 

Linſter aber ift der Mann, 

Der die Fenſter malen fann. 

Jetzo, um des Reimes Klang 

Zu erzielen, kömmt der Blanc; 

Alle Zeiten, alle Stile, 

Und 08 gibt ja deren viele 

Er ftudierte breit und lang ſe 

Aber meiſtens Renaiſſance. 

Und trotz Influenzia 

Iſt der Kurth auch wieder da. 

Wolff, der Jugend ſtrenger Yehrer, 

Kleiner Sprecher, großer Hörer 

Und id) felber, mit Berlaub 

Sechzehn find es, wie ich glaub. 

Jetzt beginnt Die Schlacht dev Rede, 

Die gewalt'ge Zungenfehde. 

Erſt der Michel Angelo 

Räuspert fidh und redet fo: 

Meine Herren, dieſes wit er, 

Daß der hobe Herr Miniſter 

Bor adıt Tagen feine Gunſt 

Uns verbieh und unserer Kunſt. 

Aber Kinder, wie vevitebt er 

A die Säle, Treppen, Meter, 

Tie er uns verbeißen bat ? 

Welches iſt das Refultat? 

Wenn um Nampf der Intereſſen, 

Hammer ſich und Hobel mefien, 

Soll als Füllſel unſere Kunſt 

Buhlen um der VBölker Gunſt? 
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Und als ſüßes Beiwerk dienen, 

Wie im Kuchen die Hofinen ? *) 

bo riefen alle: Nein! 

Darum it man Kunſtverein! 

Nicht die Knnſt ınit Handwerk nischen ! 

Wohl daneben, nicht dazwischen ! 

lind damit es ſchneller geb, 

Nennen wir cin Gomite, 

Im Berlehr mit dev Regierung 

Und zu der Geſchäfte Führung 

Oder, wo mit Eleganz 

Was zu tbun im Schwalbenidnvanz, 

it ein Komite vonnöten, 

Tie Geſellſchaft zu vertreten. 

Fünfe fei der Glieder Zahl! 

lind zur feierlichen Wahl 

Zettel wird und Stift bereitet; 

Mit des Hutes Urne ſchreitet 

Einer um den Tiſch berum, 

Und ein jeder barret ſtumm, 

Wie ſich die Geſchicke wenden. 

Jetzo, mit unſchuldigen Händen 

Greift der Suttor m den Hut . . .. 

Doch ich mach es kurz und gut: 

Bottomley und Thnes, dev Recke, 

— — 

Engels, Traus und van Werveke, 

Bilden das Collegium 

Und ein Profit geht herum 

Aber ach Herrjfeſes, Jeſes! 

Hab ich denn vom Ehrenpräſes 

Unſerm Papa Heldenſtein 

Schon gemeldet? Wette nein! 

Grader Scheitel, junges Herze, 

Junges Aug und junge Scherze, 
Junge Kunſt! So fteht er da! 

Ehrenpräſes body ! Hurrah! 

Schließlich, weil von jeder Sitzung 

Für die Nachwelt zur Benützung 

Ein geichrieben Protokoll 

Zorglich einer führen foll — 

Sekretarins neunt man dieſes — 

Alſo nennen wir ihn, hieß es 

Und da meinten fie im Wu: 

Siehſte, Yatty, das bift dır. 
Ka, ich Sage, ungebeuchelt, 

Hat mid koloſſal geichmeichelt, 

Und ihr ſeht, ich geb mir Müh, 

Mach im Heimen mein Debüt, 

Tamit ich am exiten Tage, 

Keime Ungereimtbeit fage.* 

Zu einem weiteren poetiichen Erguß vorliegender Art Fam cs frei: 

lich nicht mehr, da der Ernit der Ausftellungsgeichäfte in ihrem weitern 

Berlaufe die ganze Zeit das Comité im Anſpruch nahm. Nicht nur 

Ehre wurde als Mejultat des Unternehmens eingeheimft, jondern es war 

and; ein pehumiärer Erfolg zu verzeichnen, indem S. 8. D. der Groß: 

berzog und mehrere Private zu anſehnlichen Geldiunmen Gemälde: 

anfäufe machten. 

Nach diefem günftigen Ergebnis jtand die Sejeltichaft feit gegliedert 

da: der Baum hatte Wurzel geichlagen und war befähigt, jedem Sturme 

zu trogen. Man beſchloß nun, zur Aufſtellung schriftlicher Statuten 

zu jchreiten, welche die innere Ordnung künftiger Ausftellungen feitjtellen 

und die Bedingungen, unter weldyen neue Mitglieder den Vereine bei: 

treten fünnten, beitimmen jollten. 

Da dies Reglement manchen jehr intereflanten Paſſus enthält, und 

den verchrten Leſer mit der ganzen heute in Kraft bejtchenden inneren 

Organijation des Vereines befannt macht, jo laffen wir es im Original: 

tert hier folgen. 

*) Anfänglich wollte die Regierung, die der Sache des Kunſtvereins noch nicht das 

rechte Vertrauen entgegenbracdhte, feinen eignen Saal für die Werle dev Kunſt hergeben, 

fondern diefelben follten in verichiedene Räume als Wandzierde verteilt werden. 

u 
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CERCLE ARTISTIQUE 
sous le Haut Patronage de S. A. R. Mme la Grande-Duchesse. 

REGLEMENT. 

A. Du but du Cercle. 

Le cerele artistique a pour but: 

1) de dövelopper, l’esprit de eonfraternit@ entre les personnes du pays 
qui exereent une profession artistique ou qui s’interessent pour les arts, 

2) de relever le prestige de la profession des artistes, 

3) de poursuivre la r6alisation des questions artistiques presentant un 

intöret göneral. 

Pour atteindre ce but 1» cerele 

a) organise des expositions periodiques «les a@uvres de ses membres 
(voir r&glement des expositions), 

b) achete aux expositions, selon ses moyens, une ou plusieure des @uvres 

exposees. Les objets achetes seront tires au sort parıni tous les meınbres 

(voir röglement de la tombola), 

c) tient des r&unions hebdomadaires, 
d) organise des eonferences sur des sujets du domaine des arts, 

e) organise des excursions. 

B. Des membres. 
Art. 5. Le Cerele se compose de: 

a) membres actifs, 

b) — innetifs, 

ec) . honoraires. 

1) Sont consideres comme membres actifs toutes les personnes qui se 

sont voudes au cultes des arts, 

2) Peuvent Ötres adınis comme membres inactifs toutes les personnes 

qui s’interessent aux arts, 

3) Sont #lus membres honoraires les personnes qui ont rendu des ser- 

vices exceptionnels au Cerle. 

C. De ladmissiom. 
Art. 6. Les personnes desirant faire partie du Cerele en qualite de 

membres actifs ou inactifs doivent faire & ce but une demande par &erit au 

Comite, et en plus ötre presentes par un membre actif. 

Cette deinande d’admission doit etre aflichee au local pendant 8 jours 

avant lassemblöe generale qui statuera sur l’admission par la majorit& ab- 

solue des voix; en cas de parite des voix, Ian voix du president deeide, 

NH. Avant de procéder au vote secret, lassemblee deeide par mains 

lev6es si la personne ost A admettre comme membre actif ou inactif, 
Art. 7. Les membres honnoraires sont élus par l’assemblee generale 

apres proposition faite par le eomite. Vote valable ?/, des voix. 

D, Des assemblees. 

Art. & Des assembl&es hebdomadaires ont lien au loeal de la soeiete. 

Art. 9. Dos assemblees generales sont eonvoquöes suivant le besoin. 

Art. 50. L’assemblee generale a droit de deeider sur les propositions A 

l"’ordre du jour si la moitié des membres habitant la ville est prösente. 

Art. 11. En eas que l’assemblee n'est pas en nombre, une secnde assem- 

biöo est econvoqude 14 jours apres pour le m&me ordre du jour. 
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Art. 12. Cette seconde assemblee peut prendre des deeisions quelque 
soit le nombre des membres prösents, 

Art, 13. Le seeretaire est charge df dresser un proels-verbal de chaque 
assermblöe generale. Ce proc&s-verbal sera communiqued à l’assembl& pro- 

chaine. 

E. De ladministration. 
Art. 14. Le Cercle est administre par un comite compose de 3 membres, 

savoir: 
a) le president, 

b} ie caissier, 

c) le seerötaire. 

Art. 15. Les membres du eomitt sont élus par Vasseınblöe generale A la 

majorité des voix. 

En cas de parite des vois le sort d£eide, 

Art. 16. Les membres sortants sont r&cligibles. 

Art. 17. Le comite est clu pour la duree d’une année; il sera renouvele 

à Ja premiere assemblee generale qui aura lieu au mois de janvier. 

F. Des functions du ceomite, 

Art. 18. Le president preside aux assemblees; en eas d’empechement il 

est remplac& par le membre le plus äge du comite. 

Art. 19. Le seer6taire est charge (des eorrespondanees; en outre il est 

tenu a &tablir en double pour chaque semestre la liste des membres. L’nne 

de ces listes est remise au eaissier, l’autre affichéo au local. 

Art 20. Le eaissier doit veiller a la rentree des recetter. 

La caisse sera verifiee annuellement au mois «de janvier par 2 comınis- 
saires designes par l’asseınblee. 

G. Bevenus du (ercle. 

Art. 21. Les revenus du Cercle se eomposent : 

a) des droits d’entröe, 

b) des eotisations annuelles, 

c) du produit des expositions, 

d) et de dons volontaires. 

Art. 22. Le droit d'entréé est fixe pour los membres artifs ou inactifs ä 
la somme de 10 frs 

Art. 23. La cetisation annuelle pour les membres actifs et inactifs est 

de 10 franes (5 frs. par semestre). Les membres fondateurs sons exempts du 

droit d’entree. 

Les eotisations et droits d’entree seront preleves par la poste. 

Les frais d’eneaissemunt sont A la charge de Ia soeiete 

H. De lexclusion du Cercle. 
Art. 24. Chaque membre du Cerele qui aura eompromis gravement les 

intéréts da Cercle peut Ötre exelu par un vote de l’assemble generale sur la 

proposition «un Comité ou d’un groupe d'au meins 12 soeietaires. 

L'exelusion sera prononeede par un vote secret et A Ja majoritÖ des 

voix. 

I. Changement au reglement. 

Art. 25. Tout changement au present röglement ne peut etre sommis A 

une assemblee gencrale que sur motion &erite et siende par le comite ou 

un groupe de 12 meinbres. 

Hu 
107 



Reglement pour la Tombola. 

Art. 1. Ne peuvent prendre part à la Tombola que les les membres qui 

ont payd la eotisation du semestre preeedent. 

Art. 2. Les objets destines à la Tombola sont choisis 14 jours avant 

le tirage au sort par une commission déöéignée ad hoc. 

Art. 3. Chaque membre a droit A 1 numero da la Tombola. 

Art. 4. L’assembl& generale designe pour lachat des @uvres destindes 

a la Tombola une eommission de 5 membres, dont 1 inaetif, qui designent 

les objets A acquerir par majorite de voix. 

Art. 5. Le tirage au sort des ou du numéro gagnant se fait sous le 

eontröle d’une eommission design‘ A cet effet. 

Jteglement pour les exwpusitions. 
Art. 1. L’exposition comprendra des &uvres du domaine de la peinture, 

«du desein, de l’architeeture ainsi que des arts industriels, 

a) les eopies d’apre&s les maitres sont admises, 
b) les objets d’art qui sont la propriöte d’amateurs peuvent étre expo- 

ses avec lautorisation de l’auteur; dans ce eas l’auteur est considéré comme 

exposant, 

Art. Une eommission eemposee de 3 membres et nommee speeinlement 

ad hoe par assemblee generale, deeide de l’adınission ou du refus des objets 

proposes en prenant en consideration, non seulement la valeur artistique, 

ınais en tenant egalement compte de la surtace disponible. 

Cetto eommission deeide seule du placement des auvres. 

Art. 3. L’anvoi des objets d’arts doit avoir lien en franchise de port. 

Les objets doivent ötre bien emballes; il sera procede au deballage en pre- 

sence d'une personne de eonfiance designde par l'exposant. 

Un rapport sur l'état des objets au moment du döballage sera dressé 64 

sign“ par les personnes ecommises A cet eflet. 

Art. 4. Le eomite aura soin qu’une surveillanee continue sera exereee 

dans les salles d’exposition ; neanmoins il ne prendra aueune responsabilite 

pour les degäts qui pourraient arriver aux objets exposes 

Art. 9. Les exposants, ayant lintention de vendre leurs @uvres, sont 

pries de communiquer le prix au comite qui se charge de l'entreinise 

avec lacheteur. Pour chaque vente réalisée par les soins du comite, la 

soeiet# touchera 5°, du produit de la vente. 

Art. 6. Le Cerele artistique ne döcerne pas de r&compenses. 

Art. 7. Aucun objet ne peut ötre retir& avant Ia elöture oflicielle de 

Vexposition. 

Le retour des objets d’art se fera apres la elöture par les soins de l'ex- 

posant et a sa pleine responsabile, 

Art. 8. Ne peuvent exposer que les membres du Cerele. Des artistes de 

nationalit& &tragere et n’habitant pas le pays peuvent ötre adınis par deei- 
sion de la eoınmission d’exposition. 

Tout ehangement au present röglement doit etre propose A l’assemblee 

generale soit par le comite, soit par une motion signée de 12 ınembres. 

Schluß folgt.) 

— 0 + v1 (GE — — 
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Luxemburg 
unter der Herrfhäft des Direktoriums. 

Fortſetzung). 

s 2. Der Aufruf der Bezirks-Verwaltung der ehemaligen Provinz 
Yuremburg. 

„Bürger. 

„Endlich habt ihr im eurer Mitte, jene koſtbare Einrichtung, welche 

ihr jonder Zweifel, jolange eriehnt. Ihr werdet erfahren, wie milde die 

Herrichaft diejes berühmten Volkes it, deſſen Waffen jo furchtbar jind. 

Die Verwalter, welche deſſen Bolfsvertreter euch gegeben, gleichen in 

Nichts den Agenten eurer Tyrannen; auf unverſchämte Unterdrüder folgen 

Brüder und Freunde. Dieje jo ſüße Namen, jo entgegengeſetzt den be- 

leidigenden Bezeichnungen durch welche eure Tyrannen euch demütigten, 

müſſen euch alle jene Hoffnung einflößen, welche jelbe ausdrüden.“ 

„Bedürftige Bürger, die ihr nur Arbeit und Sorge fennet, die 

ihr mit eurem Schweiß, jene nähret, weldye eud) unter die Füße treten, 

erhebet euch aus diejer haffenswerthen Erniedrigung und jeid ihre Gleich: 

berechtigten. Eure Klagen und Beſchwerden werden fernerhin nicht mehr 

durch die Roheit zurüdgeitoßen, der Vergeſſenheit überliefert werden, 

die Menjchlichfeit wird ſie aufnehmen, die Gerechtigkeit jelbe abwägen. 

Tretet wieder ein in die Ausübung eurer Mechte, jedoch möge euch die 

Weisheit und Menschlichkeit leiten, aber fürchtet euch vor jedem Mathe, vor 

jeder Handlung, weldye von jenen verurtheilt werden. Gelaſſenheit führt 

eher zum Ziele, denn Heftigkeit. Berfolgung gebärt Schreden, der 

Schreden jchlägt die Tapferkeit in Feſſeln und tödtet die Freiheit. Das 

Franzöſiſche Volk, indem es eure Borurtheile achtet, gibt es euch ein 

Beiipiel der Nücdjichten, welche ihr den Meinungen der andern entgegen: 

dringen ſollet. Machet die Freiheit liebenswürdig, auch in den Augen 

ihrer Feinde, indem ihr fie mit allen Tugenden zieret.“ 

„Ihr aber harte Selbitfücdhtige, denen das Volk jo vieles vorwerfen 

fann, jehet der Thron der Tyrannei it auf immer zertrümmert, entiaget 

deshalb allen blinden Anjprüchen, und verbrecheriichen Hoffnungen. 

„Bürger aller Stände: Friede und Eintracht. Möge diejer auf: 

richtige Wunſch, mit dem eure Verwalter euch grüßen, ihnen im eurer 

Mitte eine fruchtbringende und richtige Verwaltung ermöglichen." }) 

1) Hier der franzöfifche Wortlaut diefes Aftenftüces, denn eine Überfeßung vermag 
nie den vollen Charakter eines ſolches wiederzugeben : 

Proelamation des administrateurs du Luxembourg. 

Citoyens, vous avez enfin au milieu do vous eette institution pr&cieuse 

que sans doute vous souhaitez depuis longtemps. Vous allez ceonnaitre 

je 
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Es jind dies die Worte des Aufrufes, mit welchem die von der 

jranzöfiichen Bolfsvertretern eingejegte Verwaltung des Luxemburger 

Landes ſich bei den Luremburger einführte. 

Diejer Aufruf erhebt einerjeits jchwere Anklage auf Tyrannei und 

Unterdrüdung gegen die ehemalige Regierung und die bis dahin herrjchende 

Klaſſe, anderjeits entwirft fie ein bejtehendes Bild von dem kommenden 

Wirfen der Freiheitsmänner. 

Ob dieje Anklage berechtigt war, darüber möge uns Antwort geben 

ein Zeitgenoffe, der durch feine Beziehungen, in die er zum Luxemburger 

Lande getreten, im der Lage war, die Zultände desielben beim Ausbrechen 

der Revolution genau zu fennen und deifen Zeugniß um jo vorurtheils- 

freier ift, als er jelbjt im jeinen jungen Jahren den FFreiheitsideen ge: 

huldigt und jtets ein Bertreter der wahren Freiheit geblieben, nämlich 

der große Johann Joſeph von Görres. Im Jahre 1814, nachdem die 

Verbündeten der Franzöſiſchen Herrichaft in Luxemburg ein jühes Ende 

bereitet, und es galt den neuen Herrſcher zu beſtimmen, dem Luxemburg 

unterjtellt werden follte, schrieb Görres im „Mheiniichen Merkur“ vom 

21. Oftober 1814; „Es it ja nicht zu zweifeln, die große Mehrzahl 

würde aud) hier am liebiten die Wiederheritellung der alten Verhälmiſſe 

wünjchen. Dabei ijt nichts zu bewundern, da der Zuitand des Yandes 

combien est doux le gouvernement de cette nation etl&bre, dont les armes 

sont si terribles. Les administrateurs que ses representants vous donnent, ne 

ressemblent en rien aux agents de vos despotes; & d’insolents oppressours 

sucebdent des freres et des amis. Ces noms si doux, si eontraires aux quali- 

fieations insultantes dont vous humiliaient vos tyrans, doivent vous inspirer 

toute la eonfiance qu'ils expriment. Citoyens indigents, vous qui ne con- 

naissez que le travail et les besoins, qui nourrissez de votre sueur ceux qui 

vous foulent aux pieds, relevez-vous de cet odieux abaissement, et marchez 
enfin leurs egaux. Vos plaintes, vos reclamations ne seront plus repoussdes 

par la brutalit& ou plong@es dans l'oubli, elles vont ötre recueillies par l'hu- 
manité et pesces par la justice. Rentrez dans l’exereice de tous vos droits; 

mais que la sagesse, que l’humanit# vous guident; redoutez tout conseil, 

toute mesure qu’elles d@savouent. Le calıne röussit mieux que la violence. 

La persseution engendre la terreur; la terreur enchaine le courage et tue la 

libert®. La nation frangaise, en respeetant vos pröjuges, vous donne l’exemple 

des &gards que chaeun de vous doit A ceux d’autrui. Rendez la liberté 

aimable aux yeux müme de ses ennemis en Trembellissant de toutes les 

vertus! 
Et vous, dures &goistes, à qui le peuple a tant de reproches A faire, 

vous le voyez, le tröne de la tyrannie est brisé sans retour. Renoncez done 

à toute aveugle prötention et i tout eriminel espoir. 
Citoyens de tous les états, paix et concorde! Puisse ce varı sineere dont 

vous salnent vos administrateurs, leur preparer parıni vous une cearriere 

fraetueuse et tranquille. (Suivent les signatures.) 

Abgedrudt bei W. Zorn, der Yuremburger Klöppelkrieg, S. 266. 

110 IR 



[8 
wirffid) beneidenswerth geweien. Bei geringen Auflagen, unter einer 
Megierung, deren Anwejenheit man kaum bemerkte, unter einer ſtreng 

ſtändiſchen Berfaffung, die der Regierung aud nicht die Eleinite An— 

maßung durchgehen lieg, und ohne deren Einwilligung ſie nichts vor— 

nehmen fonnten, bei ganz freiem Dandel und Wandel, dem eigenen 

Genius überlaffen, gänzlich im sich abgejichlojfen, vor aller Berührung 

niit dem Wuslande getrennt, was den Bewohner bejonders zujagte, da 

fie eiferfüchtig darüber hielten, daß alle Stellen nur von Eingeborenen 

befegt waren; jo fühlten fie ſich glüclich und zufrieden, und cs it 

natürlich, daß fie die Rückkehr ſolcher Zeiten wünjchen. Doch ift auch 

fein Widerjtreben gegen die neue Ordnung der Dinge in ihnen, und ſie 

haben fich nach und nad) mit dem Gedanken vertraut gemacht, auch unter 

einer andern Oberherrjchaft fich verjegt zu finden. Leiſtet diejen billigen 

Forderungen mur einigermaßen Genüge in Berfaffung, Verwaltung und 

Behandlung, jo wird sie leicht die Neigung des Bolfes erwerben 

fönnen." }) 

Wohl hatte der in Öjterreich im 18. Jahrhundert immer mächtiger 

werdende Bureaukratismus, auch in Luxemburg jeine Wirkung in Ver— 

waltungsjahen hervorgebracht, wohl hatte die Neuerungsſucht eines 

Joſeph II. auch im Luxemburger Lande viele Unzufriedenheit erzeugt, 

wohl hatten die Bejtrebungen der veitreichiichen Verwaltung auf Ent: 

hriftlihung des Volkes manches Unheil angerichtet; aber diejen ver- 

ichiedenen Einwirkungen war eben, wie Görres hervorhebt, durd) die jtreng 

jtändige Verfaffung die Spige abgebrochen worden und wenn deshalb 

auch am Ende des 18. Jahrhunderts im Luxemburger Lande nicht alles 

war, wie es hätte jein können, jo it doc) die Darftellung von Görres, 

im Großen und Ganzen völlig zutreffend. Die Lage der Bevölkerung 

in politiich und bejonders in materieller Beziehung?) war eine völlig be- 

friedigende. 

1) Die Stelle ift angeführt bei GEngling, Joſephh von Görres umd das Yurem- 

burger Land. 

2) Nur Unkenntniß oder abfichtliche Entitellung oder Verſchweigung wahrer That: 

fachen kann das Gegentbeil behaupten. Hingewiefen ſei hier nur beiſpielsweiſe darauf, 

daß manche bei Berechnung der Laften, die anf dem Aderbau rubten, den Anſchein zu 

erweden juchen, als fei die Non von allen Ländereien erhoben worden, während die 

Kon nur von dem geringeren Theil derfelben zu entrichten war; oder wenn man eben» 

falls den Anschein zu erweden ſucht, die Steuer, welche der Zehnte darftellt, ſei böber 

geweſen, als die Grumdfteuer, welche die franzöftiche Revolution einführte, weit 109), 

doch mebr jei wie 6 oder 8%/,, dabei aber entweder aus Unkenntniß oder aus einer 

anderen Urſache verichweigt, welchen himmelweiter Unterſchied zwiſchen beiden  befteht. 

Der Zehnte wurde nur erhoben von dem wirklichen Ertrag, der wirflid bear: 

beiteten Ader, die Grundſteuer wird aber erhoben von allen bepflanzten wie 

brachliegenden Adern, vom bebauten wie unbebauten Eigenthum. 
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Deshalb ift es aud leicht begreiflich, wenn das Luxemburger Bolt 

der ‚sreiheit, wie die Sansculotten fie meinten, kühl bis ans Derz gegen: 

überſtand; umſo mehr, als das Yuremburger Volk während den Kriegs— 

jahren hinreichend Gelegenheit gehabt hatte, die Wirfung dieler Freiheit, 

und die Träger diejer Freiheit vollauf zu würdigen. 

Dan wein wie die franzöſiſchen Soldaten im Luxemburger Lande 

gehauſt bei dem eriten Einfall der Franzoſen in die öftreichiichen Mieder— 

landen im Jahre 1792), um jo jonderbarer muther es einen an, wenn 

Angelichts der Bedrüdungen und Erpreilungen, welchen die Heerführer 

der Franzoſen in den Jahren 1794 und 95 ich hingaben, ernſte 

Sejchichtsichreiber, der Haudlungsweiſe der Xegtern jene Dümonriez's im 

Jahre 1792 als einer gemeffenen:!; und rüdjichtspollen (!) gegenüberſtellen. 

Ja diefe Generäle von 1794 und 1795 rühmen fich in ihren Berichten an das 

Konvent in Paris diefer Bedrücknugen und Erpreilungen und Ttellen 

jelbit ihre Handlungsweiſe in Gegenjag zu der antipatriotiichen 

Mäßigung Dümouriez 8. Das Nanben und Brennen an der Südgrenze 

des Yandes 1792 von den Franzoſen jelbit als Mäßigung bezeichnet, das gibt 

einen Begriff von dem, was das Land 1794 und 1795 erduldet. Zu alle 

dem fommt noch, dag manche der vepublifaniichen Unterbeamten baufiq 

Ertra-Steuern und Ertrastiejerungen für eigene Nechnungen eintrieben, 

oder bei der Umlage, der von der Oberwaltung der Armeen ausgeſchrie— 

benen Lieferungen fich die größten Ungercechtigfeiten zu Schulden kommen 

ließen und zwar in den Maße, daß der Bollsvertreter bei der Armee 

Bortier (aus der Oiſe,, im feiner am 20. Germinal Jahr Lil id. April 

1795; im Tempel der Vernunft zu Brüſſel gehaltene Abjchiedsrede dieje 

Ungerechtigfeiten eingeitehen muß, und derentwegen die Volksvertreter zu 

entichuldigen ſucht.“ Doch dies tit feineswegs eine Nedefigur Portier's 

1) Bergl. unter anderen: Zur Kultur-Geſchichte des Luremburger Yandes. 3. Heft: 

Vor Hundert Jahren von al. Grob. 3. 3—N9. 

2) So heit es bei L, de Lanzae de Laborie, la Domination frangais en 

Belgique (T. 1, p. 51) nadı Borgnet, Histoire (des Belges, T. 2, pp. 30T et s.: 

„Les göneraux et les represontants ayaient us6 et abus® des requisitions et 

des eontributions extraordlinaires, ils s’en faisaient gloire aupres de la con- 

vention, et opposaisut leurs eonduites A la morleration antipatriotique de 

Dumouriez lors de la premiere eonquete * 

3) Er fagt: „La rapidite des eonquötes des republieains et la necessit« 

de pourvoir & la nourriture et A Tentretien d'une nombreuse armer a donné 

lieu A des requisitions qui ont paru quelgques fois rigourenses, parce que des 

agents, charges de l’ex#eution, se sont Feartes des prineipes de justice, d’hu- 

manit“ et de moderation qui devaient diriger leur eonduite. Les reprösen- 

tants da peuple n’ont pas pu sonvent par Vimmensitö et Vimportances dea 

divers genres de travaux qui appellent sans cesse leur sollieitnde prevenir 

tous les de&sordres ni atteindre tous les prevarieateurs.“ Tie Rede iſt abge: 

drudt: Horn, der Klöppelfrieg, S. 267-270. 
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(aus der Dije) oder einer Sondermeinung desjelben ; bei den Verhand— 

lungen über die Einverleibung Belgiens im Nationalconvent fommen die: 

jenigen Redner, die als Bolfsvertreter bei dem Heere während der Jahren 

1794 umd 1795 in Belgien geweilt auf dieſe Erpreilungen und Be— 

drüdungen zu jprechen. Da ruft Merlin (aus Douat) aus: 

„Saus doute il s’est trouve dans ces pays des agents de lu 

„republique elle-meme qui par leurs vexations et leurs injustices, 
„ont fait tout ce qu'il dtait possible pour revolter les habitants 
„eontre Ja France, et leurs faire regretter jusqu’au despotisme 
„autrichien. 1* 

Wer aber den Sprachgebraud; der Mitglieder des National-Con— 

ventes fennt, der weiß erit was jolche Worte zu bedeuten habe. 

Roberjot aber jagt: Le peuple des campagnes..... a gemis 
sous le brigandage de vos agences®). Derjelbe hatte jchon vorher, 
in jeinem Berichte an den Nationalconvent über jeine Sendung nad) 

Belgien gefagt: „Sans doute, il s’est passe des faits qui prouveront 

„Venvie qu’avaient les partisants de l’Autriche de faire prendre en 
„haine le nom frangais aux habitants de ce pays; U s’est trouré 
„plusieurs agents de la republique qui erercaient sur ces habitants 

„un despotisme et des injustices bien propres à les revolter.’) 

Nicht mit Unrecht citiert deshalb derjelbe Noberjot in jeiner“ Rede 

an den Nationalconvent Meontesquien wenn er jagt: „J'ajouterai enfin 

„que NVhistoire nous apprend, comme là tres bien remarque le 
„eelebre Montesquieu, que les peuples les plus miserables sont 
„eeuX qui sont gouvernes par un autre peuple constitud en répu— 
„blique.4#) 

Die Unterbeamten, deren Erpreifingen und Ungerechtigfeiten von den 

Volfsvertretern bei dem Deere To offen an den Pranger geitellt werden, 

hätte aber nie jich jolches erlauben können, wenn nicht dieje jelben Volksver— 

treter bei dem Deere ihnen mit dem jchlechten Beiſpiel vorangegangen 

wären, wie gewöhnlich ahmten die Kleinen nur das Beilpiel der Großen 

nad. Wie muß nicht der Wolfsvertreter bei dem Heere Merlin, das 

fpätere Mitglied des Direftoriums gemwüthet haben, daß in Debatten, 

welche am 18. Juli 1799 den Sturz der beiden Direktoren Merlin und 

1) Le Moniteur Universel, N° 12 du 12 Vendemiaire, an IV, Reimpres- 

sion T. 26, p. W. 
2) Le Moniteur Universel, Ne 13 du 13 Vendemiaire, an IV, Reimpres- 

sion T. 26, p. 100. 
3) Le Moniteur Universe!, No 346 du 16 fructidor, an 3, Reimpression 

T. 25, p. 617. 

4) Le Monitenr Umiversel No 13 du 13 Vendemiaire, an 4, Reimpression 

T. 26, p 40. 
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La Reveilliere-Lepeau herbeiführten, der Bertreter des Ourther Departe- 

mentes Dignieffe folgende Apoftrophe an Merlin richten fonnte: 

„Merlin, je t'accuse d’äötre l’äme de cette faction: D’un bout 

„de la Belgique à l'autre, il n’y a qu’un cri sur ta politique astu- 
„eieuse. Malheureux : tu ne t'es pas contents d’ätre compte au 

„nombre des Verres qui ravagerent ces trop malheureux pays, lors 
„de la premiere conquöte, tu parais avoir ambitionné d’y jouer le 
„röle du duc d’Albe. Sois content: Ton nom sera grave en lettre 
„de sang à cöte de celui de cet infäme tyran.‘“ ') 

$ 3. Die Übergabe der Feitung Luxemburg an die Republik 
und der Abzug der öftreihiihen Bejasung. 

An 1. Juni 1795 hatte Feldmarſchall von Bender, Gouverneur 

der Provinz Luremburg Chamade blajen laffen, und waren die Ver: 

handlung zur Übergabe der Feſtung Luxemburg eingeleitet worden. Am 

17. Prairial Jahr IIT der Nepublit, am 5. Juni 1795 wurde die 

Übergabe der Stadt, im franzöfiihen Hauptquartier unterzeichnet. ?) 

„Die Feſtung Luxemburg wurde nicht durch Feiudes Macht erobert, 

„Joudern, wie der Oberlieutenant des Luxemburger Freiwilligen Jägerkorps 

„Ludwig Yangers in feinem Tagebuche der Belagerung rühmend hervorhebt, 

„Selbe mußte ſich durch Hungersnot ergeben ; denn am 5. Juny 1795 war 

„jeder Soldat der Bejagung auf ein halbes Pfund Brot und ein Pfund 

„Fleiſch, das iſt ein Pfund Pferdefleisch, einen Garlee PBrandwein und 

„einen Schoppen Klein-Wein, und font hin ohne alle Speife reducirt; 

„da im Gegentheil der mehrite Antheil der Bürgerjchaft gar nicht’8 mehr 

„zum Leben hatte”, 

„Am 10. Juny hatte die Garnifon von Lügemburg gar feine 

„Tebensmittel mehr, jo daß jelbe an Brod und Fleisch durch die Gene: 

„rojität und Barmherzigkeit des belagernden FFeindes ernärt wurde umd 

„Dies gab der Feind gratis her. ®j" 

Freiher von Bender hatte, in der von ihm vorgeichlagene Kapitulation, 

die Zukunft der Luremburger foweit wie möglich fichern wollen, dieje 

1) Cite par Vietor Pierre la Terreur sous le Direetoire. 

2) Die Kapitulationsurkunde wurde im offiziöfen Moniteur veröffentlicht in der 

Nummer vom 23. Pairial, Jahr III, Reimpression Bd 24 ©. 651. Dieſelbe ift 

abgedrudt, nad einer Abichrift im Yuremburger Stadtarchiv, bei Knaff, die Blokade 

der Feſtung Yuremburg. Publieations de la Seect. hist., ®d. 42, S. 550-292. 

3) Ons H&mecht, Jahrgang 3, S. 666. Dasſelbe ftellt das Protokoll des Kriegs 

rathes feft, welder die Übergabe beichloß. Publications, T. 42, p. 255— 26. 
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Bedingungen waren aber meijtens rundweg abgejchlagen worden, !) mur 

auf zwei Bedingungen war man eingegangen. Die Erſte betraf jene 

Luxemburger, welche ſich an der Vertheidigung der Stadt betheiligt, die 

andere eben jene, welche während der Kriegswirren das Land verlaſſen, 

alfo nad den republifaniichen Geſetzen, als Emigranten zu betrachten 

gewejen wären. 

In Betreff der Jäger und Freiwilligen bejtimmte die von den 

Franzoſen umgeänderte Kapitulation in 

„Art. 18. Sie theilen das Schidjal der Garnijon, mit Ausnahme 

„der Bürger und Bewohner der Stadt und des Xuremburger Landes, 

„welche, nach Ablegung der Waffen, zurücfcehren können.“ 

Was die jogenannten Luxemburger Emigranten angeht hatte 

Bender vorgejchlagen in 

„Art. 20. Die Einwohner der Provinz, welche ihr Land verlaffeu 

„haben, können zurüctehren, ohne daß fie an Leib oder Gut gejtraft 

„werden“. 

Die Franzoſen hatten denjelben fchlanfweg bewilligt und ange: 

nommen, nachdem jelbe Schon in der Zulagbedingung zum vorhergehenden 

Artikel alle franzöfiichen Emigranten von der Kapitulation ausge: 

ichlojien hatten. 

Wie die franzöfiiche Loyalität aber, auf welche die Franzoſen in der 

Kapitulationsurfunde ſich immer berufen, diefe bewilligten Bedingungen 

hielt, werden wir des Weiteren jehen. 

Die einzigen gewährten Bedingungen, welche die Uebergabe ehren- 

haft machten, betreffen die eigentliche Garnilon, die Hauptbeftimmungen 

berielben mac den von den Franzoſen vorgenommenen Abänderungen 

lauten: 

„Art. 1. — Die Garnijon zieht mit allen kriegeriichen Ehren aus, jo 

„wie Alle, die zum Meilitär gehören“. 

„Art. 2. — Die Garnijon verläßt die Feitung am 3. Tage (Bender 

„hatte den 6. vorgeichlagen) nad) Unterzeichnung der Kapitulation mit 

„Waffen und Bagage, Kaſſen, Pferde, mit klingendem Spiel, brennenden 

„Lunten, fliegenden Fahnen, mit 2 Feldgeichügen und eben jo vielen 

„Dunitionswagen per Bataillon. Wenn fie das Glacis erreicht hat, 

„legt fie die Waffen und Fahnen nieder, gibt die Kanonen, Wagen, 

„Artillerie: und Kavalleriepferde ab, unb leiftet den Eid, nicht gegen die 

„Franzöfiiche Republik oder deren Wlliirten zu dienen, bevor fie nicht 

1) Bergl. Art. 11 bis 17 wo einfach auf die franzöftiche Yoyalität und Großmuth 

bingewiefen wird, „lo weit es die Sicherheit der Perfonen und des Cigenthums ber 

trifft”. (Publications de la Sect. hist,, T. 42, p. 252 — 253). 
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„Grad um Grad ansgewechjelt ſei, dann wird ſie nad) dem rechten 

„Rheinufer geführt, wie dies in Art. T und 8 gejagt werden wird.“ 

„Art. 3. — Die Offiziere nehmen die ihnen zugehörigen Pferde 

„und Bagagen mit, und der Garniſon wird alles geliefert, was der 

„Transport ihrer Bagagen zu Land und zu Waſſer bis zum Übergangs: 

„ort am Nhein erfordert." 

„Art. T. — Die Garniſon marjchirt in drei Kolonnen ab, ohne 

„Ruhetag, weshalb die Tagesmärſche nicht länger als gewöhnlich fein 

„dürfen ; eine Kolonne marfchirt 24 Stunden nad der andern ab“. 

„Art. 8. — Die Sarnifon wird auf dem nächſten Wege nad) dem 

„Rhein geführt, bis wohin ihr Brod und Nahrnug geliefert wird; um 

„den Weitermarjc vorzubereiten, it es erlaubt, einen Offizier jenjeits 

„des Rheins vorauszuichiden.” Bon franzöfiicher Seite, war dieſem 

„Artikel die Bedingung beigefügt worden „aber bei Koblenz; wird der 

„Nhein paſſirt“. 

„Zuſatzartikel 1. — Sobald die vorliegende Kapitulation unterzeich— 

„met ft, wird das Meuthor idite de Notre-Dame) und das Fort 

„Eharles von den franzöjiichen Truppen bejegt, und von beiden Zeiten 

„werden zwei Offiziere als Geißeln geſandt“. 

„Art. 3. — .. . . Öffentliche: und Militärkaſſen . . . . find der 

„franzöſiſchen Republit getren zu übergeben.“ 

Die Übergabe der Stadt fchildert uns das ſchon angezogene Tage: 

buch des Oberlieutenant des Frenvilligen- Jägerforps X. Langers: 

„Die Capikulation it am 5. Juny durch zwey franzöfiiche Cbrijten, 

„denen man die Augen verbunden hatte, der Feſtung Lützemburg über: 

„bracht worden“. 

„Am 6. dito Juny find zwey franzöfiiche Obriften in die Feſtung 

„als Geifeln eingerücdt und die Oftreicher haben zwei Obriften-Licute: 

„nants nad eig als Geiſeln abgeſchickt. Am nämlichen Tage iſt die 

„ganze Front St. Charles durd die Franzojen in Poſſeſſion genommen 

„worden. ®) 

„Am 9. Juny 1795 ift die erfte Colonne ſambt dem Gubernator 

= 1) Diefer Bericht Yangers erbält feine Beſtätigung durch folgenden Abichnitt aus 

dem Briefe des Generals Hatry, des berbefeblshabers der Welagerungstruppen an 

den Wohliahrtsausihun: „La eapitulation vient d’ötre siende de part et d’autre, 

„et aujourd’hui à trois heures, les tronpes franyaises prendront possession 

„du fort St-Charles, de tout le front exterieur de St-Charles A Marie, ainsi 

„que de l’ayancke et de la Porte-Neuve. Un tiers de la garnison sortira de 

„la place le 22, le lendemain un autre tiers, le 24 elle sera entierement 

„vacuce par les Autrichiens.“ (Le Moniteur Universel No 263 du 23 Prairial 

an III, Reimpression T. 24, p. 650.) 

2) Nach dem Briefe des Generals Hatry an den Convent von 25 Prairial, Jahr 

III (13. Inni 1795) bat die öftreichiiche Saruifon am 10. 11. und 12, Jumi verlaffen, 
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„von Bender aus der Feſtung gerüdt, haben dem Feind Nanonen, 

„Fahnen, Gewehre und PBatrontajchen übergeben und ihren Weg jodanı 

„gegen den Rhein genommen." 

„An 10, marfchirte die zweite Colonne der faiferlichen Truppen 

„ab. Selbe wurde geführt durch den General und Brigadier Mottel 

„General: Feldwachtmeifter ven Moitelle) und mußte auch das Gewehr 

„reden. Am nämlichen Tage bejegte der ‚Feind alle Feſtungswerke 

„der Stadt und auch die Hauptwache.“ 

„An 11. Juny dito marjchirte die dritte und legte Colonne der 

„fatferlichen Truppen ab; jede dieſer Kolonnen beitand in 4000 Mann. 

„Am nämlichen Tage nahm der Feind die Poſſeſſion über die ganze 

„Stadt, welche ihm durdy den Commandanten Schröder übergeben 

„wurde.“ 

„Am nämlichen 11. Juny 1795 ſahen die mit Noth, Elend und 

„Angiten umgebenen armen Bürger und Sämtliche Inwohner der über: 

„gebenen Stadt Lügemburg über 400 Wagen vor der Feitung ſtehen, 

„welche alle aus dem franzöfiichen Lothringen angefommen waren, in 

„der Meinung, Lützemburg würde geplündert. Der redlidy und gut den: 

„fende Feind hat aber jelben befohlen, die Bagage der failerlichen 

„Truppen aufzuladen und jelbe bis an den Rhein zu führen”. 

„Wir erwarteten aljo unfer ferneres Scidfal, ergaben uns in die 

„Hand Gottes und in die Barmherzigkeit unſerer Überwinder.“ ') 

Die an den Napitulationsbedingungen durd die Franzoſen vorge: 

nommene Änderungen hatten beſtimmt, daß die Freiwilligen: Jäger, welche 

Inremburger waren, mit der Sarnilon die Waffen ablegen jollten und nad) 

Ablegung der Waffen zurücfehren dürften. Die Oeftreichiiche Militär: 

verwaltung hatte aber nicht bis zum Abmarſche der Garniſon gewartet 

ſondern in Enger Borausficht, um feinen bloszuftellen, ſchon am 5. Juni 

die Entwaffnung derſelben vorgenommen; Yangers berichtet darüber: 

„Am >. Juny 1795 hat diejelbe Compagnie, eben wie die drey 

„andern Jäger-Compagnien, ihre ‚Feuer-Öewehre ihren Herren Haupt: 

„leuten übergeben, welche jelbe, gemäß Befehl jeiner Erellenz des Derrn 

„Feldmarſchalls Baron von Bender, Gubernator diefer Stadt und Provinz 

„Xügemburg, auf das hiefige Stadthaus im Depot abgegeben, worüber 

„Quittung ertheilt wurde.“ ?) 

Der Bericht der Wolfsvertreter bei der Armee, ſowie jener des 

fommmandirenden franzöfiichen Generals an den Wohlfahrtsausihuß ge— 

denfen noch eines Zwiſchenfalles, der ich beim Auszuge der öftreichiichen 

als einen Tag ipäter wie Yangers angibt, Bergl. Monitenr N® 269 du 29 Prairial 

an IV, Reimpression T. 24 p. 707. 

1) Ons Heinecht, Jahrgang III, S. 667. 

2) Ons Hemscht. Jahrg. III, S. 666. 
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Garniſon ſoll zugetragen haben. Erſtere ſagen: „Die Niederlegung der 

„Waffen durch die Garniſon iſt zu Ende, eine große Anzahl walloniſcher 

„Soldaten benutzte die Gelegenheit um fich, mit ihrem Lande, von einem 

„verhaßten Dienite zu befreien. !)" General Hatry iſt noch ausführlicher 

nad ihm war es nicht blos eine große Anzahl, jondern die fait voll: 

ftändige Mannſchaft der beiden walfonifchen Negimenter und hätten 

dieje Soldaten nicht einmal gewartet bis felbe zur Miederlegung der 

Waffen auf dem Glacis angefommen waren, jondern, Tobald jelbe das 

legte Feitungsthor durchſchritten, hätten fie eiligit die Waffen weggewor- 

fen umd ſogleich ſich aus dem Staube gemacht, Hatry fügt dann aber 

noch bei, id) werde denjelben die nothwendigen Papiere ausitellen, jagt 

aber nicht wie er das anfangen wollte, dieje Papiere jenen auszu: 

händigen, welche, wie er jagt, jo ſchnel! fortgelanfen waren.®) Doch abge: 

jehen von diefem Wiederipruche, ſei hier nur hervorgehoben, daß ſonſt 

feiner dieſes Zwiſchenfalls erwähnt, daß das weiter umten gegebene 

Verzeichnis der über den Rhein gegangenen Truppen der chemaligen 

Garniſon diefe Maffendejertion höchit unmahrjcheiulic” macht, daß aber 

die Franzoſen es liebten ſolche Züge zu erfinden oder, falls jolche ftattgefun: 

den hatten, jtarf zu vergrößern, man denfe nur an die frei erfundene Le— 

gende von dem Untergang des Schiffes „Vengeur“ in der Seeichladht 

von Queſſant,“ au der fein wahres Wort ift, deshalb dürfte auch hier 

die ganze Sache auf das Ausreißen Einiger zurüdzuführen fein, wenn 

nicht Alles erfunden ift. 

Am 24. Prairial Jahr TIL, den 11. Juni 1795 in der Morgen: 

frühe, war die legte Abtheilung der Öfterreichiichen Truppen, aus Luxem— 

burg ausgezogen ) um fich auf dem fürzeften Wege mach Koblenz zu 

begeben, wo alle Truppen den Rhein überjchreiten follten. 

Schon am 8. war, gemäß Artifel 8 der Kapitulation, der Haupt: 

1) „La garnison a acheve de deposer les armes, et un grand nombre de 

„soldats wallons ont profit@ de eette oeeasion pour «'affranehir avec leur 

„pays d’un service odieux“. Moniteur du 29 prairial an II, Reimpression T. 

24. p. 708. 

2) Les deux regiments wallons, sortis de la place, ont presque döserte 

en totalite, jusqu’aux porte-drapeaux ; ils n’ont pas attendu le moment ou ils 

«devaient déposer les armes: ils les ont jettees, Sortir des rangs et se snuver 

dans les champs n’&tait qu'un, les representants du peuple en ont été t&moins, 

Je leur fais delivrer «les passe-ports pour retourner chez eux; ils sont tons 

ou de es pays ou Brabangons. 

(Moniteur universel N® 270, du 30 prairial, an III, Reimpression, T. 24, 

p. 708.) 

3) Weiß, Weltgefchichte, 1. Auflage, Bd. 8, S. 108010905 Diele Yegende Des 

Vengeur ſpuckt fogar beute noch in den Franzöftichen Schulbüchern, vergt. „Histoire 

moderne par M. labbe Consval, T. 2, p. 298. 

4) Moniteur universel, N? 270 du 30 prairial, Reimpression T. 24 p. 708.) 
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mann Reineck vom Negiment Bender als Kurier an General Elerfayt 

gejchieft worden, um ihm die Kapitulation nebſt Stand und Kolonnen: 

eintheilung der abziehenden Garniſon zu überbringen und deſſen Befchle 

über Verpflegung und weitere Beſtimmung derjelben zu veranlaſſen.!) 

Unter dem 15. Juni meldete man dem Moniteur zu Paris : „Bier 

„in der Umgegend erwartet man die Öfterreichiiche Garnijon Luxemburgs 

„um bier den Nhein zu überjchreiten, laut den Kapitulationsbedingungen. 

„Zu diefem Behufe hat der öfterreichifche Nommandant von Ehrenbreit- 

„ein, im Einverftändnis mit dem republifaniichen General Marceau, 

„Ballendar gegenüber eine Schiffbrücke ſchlagen laſſen“.*) 

Zwei Tage jpäter traf die erjte Kolonne in Koblenz ein, und au 

den beiden folgenden die zwei anderen Abtheilungen. Unter dem 24. 

Juni wird darüber dem Moniteur berichtet : 

„Aus Vallendar den 24. Juni. — Die Luxemburger Bejatung 

„bat am 17., 18, und 19. diejes Monats in drei Kolonnen den Rhein 

„überschritten. Die erite Abtheilung, geführt von Feldmarſchal Bender 

„und General-Major Sabottendorf ift zulammengejegt aus drei Ba— 

„taillonen von Bender, mit 67 Offizieren und 2395 Mann; einem 

„Bataillon von Klebeck, 17 Offiziere, 550 Mann; den Dufaren Erz: 

„berzog- Ferdinand, 10 Offizieren und 300 Mann; den Kroaten 212 

„Mann; dem Geniekorps 12 Offiziere und 28 Mann; Weinierer 4 

„Dffiztere und 49 Dann." 

„General Moitelle führte die zweite Abtheilung, fie begreift: zwei 

„Bataillone von Duff (Buß), 48 Offiziere und 1782 Manu; ein Ba— 

„taillon Clairfayt, 10 Offiziere und 322 Mann, 3 Offiziere der Mi: 

„Ltärkaffe und zwei des Kommiſſariates“. 

„Die dritte Abtheilung unter Führung des Feldmarſchallieutenants 

„Schroeder iſt gebildet aus zwei Bataillonen Mitrouſy, 43 Offizieren 

„und 1628 Mann; einem Bataillon von Wirtemberg, 13 Offiziere 

„345 Mann, einem Bataillon von Murai, 11 Offizieren und 359 

1) Knaff, Die Blockade dev Feitung Luxemburg. Publieations, T, 42, p. 162. 

2) Coblentz, le 25 juin (1799). 

La Garnison autriehienne de Luxembourg est attendue dans ces environs 

pour v passer le Rhin, confornement A un des artieles de la Capitulation. 

Le eommandant autrichien d’Ehrenbreitstein, d’aecord avee le general repu- 

blieain Mareeau, a fait dresser & eet effet un pont de bateaux vis-h-vis de 

Vallendar. 

L’armee du siöge va se rendre toute entiere sur les burds du Rhin. La 

premiere eolonne est deja en inarche. 

‘Moniteur universel, N° 283, an 111, 13 Messidor, Reimpression, T. 25, 

p. 9.) 
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„Dann, Urtillerie, 26 Offiziere und 325 Mann, den Dragonern Erz: 

„berzog Joſeph 11 Offizieren und 293 Mann“. !) 

Es waren die legten öfterreichiichen Truppen welche die öfterreichis 

jchen Niederlande verlaffen, und nach der in Wien allgemein herrſchenden 

Meinung, falls eine dortige Meldung nad) Paris richtig ift, 2) ward da- 

mit der endgültige Verluft der Niederlande befiegelt. 

Fortſetzung folgt.) 

1) De Vallendar, le 24 juin 1795. 

La garnison de Luxembourg a passe le Rhin & Coblentz sur trois eo— 
lonnes les 17, 18, 19 de ce mois. La premiere colonne, eonduite par le feld- 

maröchal Bender et le general-major Sabuttendorf, est composde de trois 

bataillons de Bender formant 67 oflieciers et 2,305 hommes, un bataillon de 

Klebeck, 17 oflieiers, 550 hommes; des hussards d’Archidue-Ferdinand, 10 

oflieciers et 300 hommes ; eroates 212 hommes ; corps du genie, 12 ofliciers et 

28 hommes; mineurs, 40 oflieiers, 49 hommes Le general Moitel conduit la 
seconde eolonne: elle eomprend 2 bataillons de Huff, 48 ofliciers et 1782 

hommes ; un bataillon de Clairfayt, 10 oflieiers et 332 hommes; 3 ofheciers 

de la eaisse militaire, 2 dn eommissariat. La troisiöme eolonne, sous la con- 

duite du feld-mareehal lieutenant Schroeder est composee de 2 bataillon de 

Mitrousgi, 43 officiers et 1,628 hommes; un bataillon de Wurtemberg, 13 

oflieiers et 345 hommes; un bataillou de Musai, 14 oflieiers et 359 hommes ; 

artillerie, 26 offieiers et 325 hommes ; les dragons de l’archidue Joseph, 11 

oflieiers et 293 hommes. 

(Moniteur universel, No 240, an III, 20 Messidor, Reimpression, T. 25, 

p. 153. 

2) Vienne, le 20 juin 179. 

La nouvelle de la prise de Luxembourg a fait iei sur le publie uns 
impression qui a peut-“tre plus chagriné la cour que !’&venement en lui meme 

Il en ost effeetivement rösulte que des ee moment ou a regarde les Pays- 

Bas comme perdus son retour par la maison d’Autriche; et cette opinion, 

dont s’aigrit encore le mecontentement general, acceroit les torts de la eour 

au point de faire attribuer son imprudenee, pendant le cours de la guerre, 

A une insoneianee coupable zur le sort de l'éêtat et de la fortune publigne. 

Le ministere a fait repondre, mais sans sucees, que la perte des Pays-Bas 

autrichien, loin d’ötre deeidee, ne devait servir qu’ä en preparer la reprise 
et la possession paisible ü l'énoque (de la paix generale, 

Le feldsmarechal Bender qui est attendu iei, y doit par sa seule pre- 

sence, rappeler de grandes erreurs et benneoup de desastres. Ce général 

retournera, dit on sur la frontiere de lest, olı il aura le eommmandement. 

(Moniteur universel Ne 248, an III, 28 Messidor, Reimpression, T. 25, 

p. 217). 
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Dulderinnen. 

1. 3. 

Die Apfelſinenhändlerin Wie ſaftig, würzig muß doch ſein 

Blieb kürzlich aus, das ſieche Weib; Die Leckerſpeiſe, die der Süd 

Drum frugen Manche her und hin Mit ſeinem glühen Sonnenſchein 

Und Manche ahnten den Verbleib. — Und Fettarom der Erde briet'. — 

Ich nahm von ihr mir ſichre Kunde, Und Lischens Kinderaugen zehren 

Auf meiner leiten Kranfenrunde, Am Objt mit fteigendem Begehren. 

2. % 

In arobem Finnen lieat fie da Doch waat fie ihre Bitte nicht , 

Uund neben ibr Flein Kija ruht, Die franfe Mutter leidet Tioth... 

Und auf dem Stuble fteht jo nah Es iſt jo Manches, das gebrict, 

Ihr aanzes Apfeljinenant. — Und Apfelfinen ſchaffen Brod. — 

Und aoldenwangia fehn die Früchte „Denn nur Orangenaold jich bielte, 
Am trüben Kranfenftubenlichte. Bis Mutter Geld dafür erzielte !* 

N. Leonardy. 
* 

Zur Abmehr. 

In der erjten Nummer dieſes Jahrganges der Hemecht hat Derr 
Grob mic zum Gegenitande eimer ganzen Reihe von Angriffen gemacht. 

Dier, was id) dazu zu bemerken babe: 

Auf Seite 32 jagt Herr Grob, inden er das Kartular von 1632 

erwähnt: „Würth: Paquet benugt diejes wie die verjchiedenen anderen 

„Urkundenſammlungen für fein großartiges Megejtenwerf und gibt im den 

„Einleitungen die norhwendigen Angaben. Ob die von Herrn N. van 

„Wervefe in den Chartes lurembourgeoises jo abiprechend beurtheilte 

„vierbändige Urkundenjammlung mit dem Wiltheimiichen Kartular identiſch 

„it! Aus den Angaben des Deren van Wervefe geht das nicht Flar 

„hervor, da er die Abfaſſung in das Jahr 1625 jest, während die An— 

„gabe von Neyen und alle anderen von 1632 ſprechen. Doc) wenn 

„den auch jo wäre, dann könnte man einfach fragen: Was und wen 

„bat Herr van Wervefe nicht abiprechend beurteilt? Solche Urtheile 

„richten ſich jelbjt oder vielmehr den, der jie fällt." 

Herr Grob jpricht bier von einer Sache, die er überhaupt nicht 

kennt. Hütte er fi) die Mühe gegeben, das Kartular von 1632 und 

das von mir an angegebenem Orte erwähnte vierbändige Nartular ein: 

zujehen, jo hätte er jedenfalls anders geurtheilt. 



In meiner Etudes sur les chartes lurembourgeoises jagte ich 
folgendes über das Ktartular von 1625: „Le plus grand recueil (de 

„ehartes) est toutefois le cartulaire que M. Wurth-Paquet a de- 

„signe par Copies des titres et dont un exemplaire incomplet, en 

„trois volumes (le premier manque), existe aux archives de Lu- 

„xembourg, tandis qu'un exemplaire complet en quatre volumes, 

„intitules au dos: Tomes I, II, III, IV des chartes de Luxem- 

„bourg, est eonserve à Bruxelles sous les n® 36 A 39 des ar- 

„chives de la chambre des eomptes. (ette copie fut faite en 1625; 

„elle embrasse tout le tresor des ehartes, tel qu'il existait alors, 

„mais la valeur du recueil est singulierement amoindrie par 

„cette circonstances que les copies, quoique authentiqudes chacune 

„par un notaire, laissent beaucoup d desirer sous le rapport de 

„"eractitude philologique, et, ussez souvent, quant au noms de 

„lieusxr et de personnes.“ In den daranf folgenden Beilen gab ich an, 

wie die verfchtedenen Zayettes des luxemburgiſchen Staatsardivs auf 

diefe vier Bande vertheilt Find. 

Ich habe dieje vier Bände nicht nur durchgearbeitet, jondern 

auch die einzelnen darin enthaltenen Abjchriften mit den noch jegt er: 

baltenen Originalurfunden verglichen; dabei fan ich zu dem Wejultat, 

das ic) im meiner Arbeit angab, daß diefe Abjchriften in philologiicher 

Dinficht nicht zuverläffig find, das heißt, zu einer philologiichen Unter- 

ſuchung über die Sprache der Urfunden nicht verwerthet werden können, 

jowie daR aud die Orts: und Perſonennamen öfters entitellt oder ver— 

ſtümmelt find. Daher mein Urtheil über die Sammlung. Es paßt 

Herren Grob nicht. Sche er fich das Urkundenbuch an, vergleiche er die 

Abjchriften mit den Originalien, und er wird, wenn er aud nur eine 

Spur von literarischer Ehrlichkeit bejigt, meinem Urtheil  beiftimmen 

müffen. Daß er fich den eben citirten Ausfall erlaubt, ohne das Wert 

zu fennen, das ich bejprochen, ift einfach lächerlich). 

Daß er es aber nicht kennt, geht jonnenklar aus dem hervor, was 

er über das Kartular von 1532 jagt; er nennt es eine Urkfundenjammlung, 

eitirt Neyen und Würth-PBaquet, und weiß dabei nicht, wovon er Ipricht, 

denn Herr Würth: Baquet hat in einem Regeſtenwerk das Kartular von 

1632 nur ausnahmsweiſe angezogen, aus der einfachen Urfache, weil es 

eben feine eigentlichen Urkunden enthält; was Herrn Neyen anbetrifft, 

jo merft Herr Grob nicht, daß diefer ausdrüdtid) von einem cartulaire 

de la recette des domaines de Luxembourg ſpricht, daß es jich alſo 

unmöglich um die von mir erwähnte Urkundenfammlung handeln konnte. 

Diejes Kartular von 1632 ruht im Negierungsarhiv; Herr Grob hätte 

es leicht einsehen fünnen; er hätte dann eriehen, daß es ſich micht um 

eine Urkundenfammlung handelt, jondern um ein Berzeichniß, auf Grund 
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protofollariicher Aufnahmen aus den Fahren 1632, 1633 und 1634, 

alter Rechte und Einkünfte, nicht des Herzogthums Luxemburg, jondern 

nur des MNentamtes von Xuremburg, de la recette particuliere de Lu- 

zembourg. an wird daher in diejem Kartnlar vergeblidy nad) Ur: 

funden juchen, es enthält, glaube ich, nicht eine einzige, außer den auf 

die Anlage desjelben bezüglichen Batentbriefen König Philipps TIL. 

von Spanien, der Infantin Iſabella und des Provinzialrathes. Wie 

ungereimt aljo der Vorwurf ift, den Herr Grob mir macht, ift ein: 

leuchtend. Er nimmt für ſich das Recht in Anſpruch, die Xeiftungen 

anderer zu beurtheilen und jogar, wie er es bier thut, ohne Kenntniß 

der einschlägigen Werfe, zu verurtheilen, ſpricht aber andern, die mit 

voller Kenntniß des beiprochenen Werfes ihre Meinung geäußert, das: 

jelbe Recht ab. 

Auf Seite 34 folgt ein neuer Angriff: 

Herr Grob erwähnt, wie ein großer Theil der Wiltheimiichen Ab— 

schriften mit dem Archiv von Differdingen in das Archiv der hiſtoriſchen 

Abrheilung des Inſtituts Fam. Woher weiß er das? Sonft citirt er 

regelmäßig alle jeine Quellen; bier thut er es nicht. Er fügt Dinzu 

„nachden dieſe Schenkung unn Schon vor fünf Jahren geichehen, 

„werde hoffentlich die hiſtoriſche Abtheilung nicht ferner zögern, . 

„das Verzeichnis der Urkunden des Differdinger Archivs zu veröffent: 

„chen und jo dieſe allen zugänglich zu machen Mit einigem 

„guten Willen müßte diefes Verzeihnis ja längft fertig 

„ſein.“ Herr Grob jchießt scharf, ſchärfer noch als die Buren, 

nur bier am Ziel vorbei. Wie Herr Grob aus meinem erſten, 

im Monat Mai 1897 gedrudten Bericht über das fragliche Archiv 

wilfen muß, wurde diefes Archiv unferer Geſellſchaft im November 1896 

geichenft ; es waren aljo im Dezember 1899, als Herr Grob obige 

Worte druden ließ, drei Jahre und ein Monat verfloſſen, jeit das 

Geſchenk gemacht worden, nicht mehr als fünf Jahre. 

Das Archiv von Differdingen wurde überdies dem Inſtitut in 

einem wahrhaft dejolateu Zuſtande übermittelt; es war daher jnerft eine 

mehrmonatliche, recht angeitrengte und aufreibende Arbeit nöthig, um 

nur einigermaßen Ordnung hinein zu schaffen. Zudem handelt es ſich 

um die Kleinigkeit von etwa zwölftaniend Schriftitüden jeder Art, alio 

einer derart bedeutenden Anzahl, daß ein Berufsarchivar, der jeine Zeit 

nur dieſer Arbeit hätte widmen können, bis heute fnapp fertig fein 

fünnte. Wäre id) damals, als das Archiv dem Inſtitut übermittelt 

wurde, von jeder audern Arbeit, namentlid) von meinen Berufsarbeiten 

als Profeſſor, volljtändtg entbunden worden, und wären nicht mittler- 

weile noch manche andere wichtige Beltände in unſre Sammlungen ge: 

kommen, die ebenfalls verzeichnet werden müſſen dich erwähne wur die 
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4000 Gegenſtände aus dem römiſchen Dalheim, deren Beſchreibung, 

ſchon jetzt großentheils druckfertig, einen Band von mindeſtens vier— 

hundert Seiten füllen wird), dann, aber auch nur dann, hätte ich das 

Archiv durcharbeiten können. Wohlverſtanden könnte trotzdem von Druck— 

legung des Ganzen vorläufig keine Rede ſein, bis dieſes in ſeine einzelnen 

wichtigeren Beſtandtheile aufgelöſt wäre. 

Unmittelbar hinter dieſem Angriff ſchon wieder ein neuer, dieſes— 

mal wegen der von Herrn Würth-Paquet den übrigens Hr. Grob 

nicht citirt) und mir dem Alexander Wiltheim zugeſchriebenen Kleinen 

Ehronif, die Herr Grob, und mit Recht, für Euftah Wiltheim bean- 

jprucht. Ich hatte die Chronik jelbjt nie in Händen; ich fannte nur die 

Auszüge, die Derr Würth-Baquet in feinen Negeften unter dem Namen 

Alerander Wiltheim’s veröffentlichte. Es war daher ganz natürlich, daR 

ich) Alexander's Namen beibehielt. 

Auf die weiteren Vorwürfe, die mir Herr Grob über diefen Bunft 

macht, behalte ich mir eine ausführliche Antwort für den Zeitpunft vor, 

wann Herrn Grob die Chronik veröffentlicht haben wird; nur das eine 

will ich Schon jegt bemerken, daß Herr Grob die Stadtrehnungen, auf welche 

ich meine Bemerkungen bezogen, nicht einmal angejehen hat, bevor er 

jeine Ausfälle niederjchrieb, da er ſonſt in verschiedenen Dinfichten anders 

geurtheilt hätte. „Möglich wäre es jchon“, jagt Herr Grob, „daR Die 

meiften (er meint die chronifartigen Aufzeichnungen auf dem eriten Blatt 

der einzeluen Rechnungen, mit den Rechnungen mehr oder minder gleid)- 

zeitig wären." Einen bejjeren Beweis dafür, daß Herr Grob die Rech— 

nungen nicht angeichen hat, hätte er nicht bieten können, da eine auch 

nur oberflädliche Ueberſicht und Bergleihung der Handſchriften ihn 

jedenfalls eines bejferen belchrt hätte. Die Aufzeichnungen find nämlich 

alle, von 1388 bis zum Schluß, von ciner Band und zwar von Der: 

jelben Hand, die aud) die deutiche Chronik: „Kurzer und jchlechter Bericht“ 

gejchrieben hat. Der Schreiber diejer Arbeit, Euftach Wiltheim (md 

Herr Grob hat ein großes Verdienſt erworben, indem er Euſtach dieie 

Chronik zuweiſen fonnte,, hat nicht mur die betreffenden Excepte gemacht, 

ſondern aud) mittels derjelben jeine fleine Chronik gebildet. Dies iſt cs, 

was id) in meiner Ztude sur les chartes lurembourgeoises behaup- 

tete, (allerdings von Alexander Wiltheim), und was num Herr Grob 

nicht ertragen fann. 

Einen legten Angriff, in dem genannten Artikel wenigitens, richtet 

Herr Grob gegen mid, weil ich irgendwo unſer Grafengeſchlecht auf 

Narl den Großen zurücgeführt, aber, was dort nicht erforderlid) war, 

die Beweiſe für meine Behauptung nicht angab. Er gebraudyt dabei 

jogar den Ausdrud Stammtafelfabrifant; das Wort fann, einem 

ernten Forſcher gegenüber, nur ein ungezogener Bube brauchen, jelbit in 
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der von Herrn Grob beliebten Redewendung. Herr Grob bemerkt, 

ſoviel er wiſſe, ſeien Beweiſe für dieſe Abſtammung nicht vorhanden, 

und benutzt deshalb die Gelegenheit über mich herzufallen. Und trotzdem, 

Herr Grob, ſind die Beweiſe da; wenn Sie nicht nur die Arbeiten von 

Schötter und Elteſter, ſondern auch die anderen jüngeren Arbeiten über 

unſer erſtes Grafengeſchlecht kennten, wenn Sie die Monumenta Ger- 

inanıae durchſtudiert hätten, in denen ſchon Herr Schötter (allerdings 

erjt nach Drudlegung feines Programms) und nad ihm noch andre 

Yuremburger den Beweis für die Karolingiſche Abſtammung gefunden 

haben, dann hätten Sie fi) die Mühe ſparen fünnen, mir jenen Bor: 

wurf zu machen. Ihnen jest den Beweis dafür bringen, halte ich nicht 

für angebracht ; nur soviel will ich bemerken, daß nach den vorliegenden 

Quellen Siegfried von mütterlicher Seite her mit den Karolingern zu: 

jammenhängt und von Karl dem Großen abjtammt. 

Ich hatte dieje Zeilen jchon gejchrieben, als ic) in dem zweiten 

Hefte der Hemecht neue Angriffe fand, namentlich wegen der vermeint- 

lihen Angriffe, die ic) gegen das Negeftenwerf von Herrn Würth-Paquet 

jelig gerichtet haben ſoll. ch verwahre mich ganz energiich gegen dieſen 

Vorwurf, den nur böswilliger Übermuth veranlaft hat. Ach habe von 

jeher darauf hingewiejen, welche unfchägbaren Berdienjte Herr Würih: 

Paquet unſerem Lande durd jeine Arbeiten geleiftet hat; ich habe aber 

auch zugleich auf die Mängel hingewielen, nicht um das Werf zu tadeln, 

jondern um zu erklären, woher diefe Mängel kommen; Herr Würth: 

Paquet jelbit hat mir übrigens mehr als einmal mündlich annähernd 

dasjelbe gejagt, was ich in meinen Arbeiten wiederholt habe. Ich habe 

ſtets hervorgehoben, daß all ähnlichen Werke an demjelben Fehler kranfen 

und dan Megeitenwerfe irgend einer Art nie vollftändig jein können, 

jolange nicht alle Urkundenbeftände benugt und bekannt find, was ja 

voraussichtlich nod) jo bald für fein Werk der Fall jein wird. Herr Grob 

macht mir zum Vorwurf, daß ich geiagt, man fenne jetzt weit mehr 

Urkunden, als Herr Rürth-Paquet deren gefannt ; das man, Herr Grob, 
war reiflich überlegt, da außer den von dem Altmeiiter unjerer Gejchichte 

nod) nachträglidy gefammelten Regeſten noch viel taufende anderer vor: 

liegen, die Herr Würth-Paquet nicht kannte; trogdem ijt e8 mir nie 

in den Sinn gekommen, je etwas im diejer Hinſicht dem Verdienſte 

meines hochverehrten Meifters zu nehmen, und als von mir gefunden 

hinzuftellen, was ich aus feinen handjchriftlichen Regeiten entnommen ; 

nicht jeder, Herr Grob, kann das von fi) jagen. 

Herr Grob bemerkt ferner, Herr Würth: Paquet habe u. a. für die 

Gräfin Ermefinde nur 283 Negeften, feine handfchriftlichen Sammlungen 
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dagegen enthielten deren 2890. Woher nimmt er die Zahl? Aus der 

Zuſammenſtellung, die ich über dieſe Beitände gemacht. Ich citiere in 

derjelben ganz ausdrücklich dieſe handichriftlichen Regeſten folgender: 

maßen : 

ll. Regestes de 1196—1215. . . . . .. 678 feuillets. 

12. „1216 -1228....... 145 > 

13. Mn 1229— 1238. ...... 173 ® 

14. ö „ 129—1241....... 594 = 

Das find im Ganzen allerdings 2890 Blätter; daß «8 aber nicht 

eben ſoviele Negeiten find, das weiß Dr. Grob wohl; er weiß ganz 

gut, daß Herr Würth: Paquet neben den Megeiten auch noch die Abs 

ichriften und eine Menge anderer hiftorischer Notizen in feine Samm— 

lung aufgenommen hat, daß es alſo unmöglid) 2890 Regeſten jein 

fünnen (es find ihrer in Wirklichkeit e. 690); aber er ift uun einmal 

im Entjtellen der Thatſachen dran und da kommt es ihm auf eine 

stleinigfeit mehr oder weniger nicht an. 

Ich habe ferner, meint Herr Grob, geiprodyen von einem plagiaire 

honteux. Gewiß, das habe ich gethan; ich habe damit Bertholer, und 

mit Namen, bezeichnet, deſſen Geſchichte nur ein ungeichictes Plagiar 

der Pierret'ſchen Geſchichte iſt. Ich Habe geiprochen, meint er Ferner, 

von un de nos pseudo-historiens, avide de gloire, mais ignare des 

premiers preceptes de la paleographie. Auch das habe ich geichrieben; 

es bezieht ſich auf einen Berftorbenen, dejfen Namen ich auch bier nicht 

nennen will, der durch jeine pieudo-hiftorischen Arbeiten viel, recht viel 

Übles geſtiftet, der ſich nicht ſcheute, ſelbſt Fälichungen zu begeben, um 

zu beweiien, was er beweilen wollte, der ſtets alle Urkunden, von denen 

er eine Abjchrift haben wollte, erit dur Herrn Würth-Paquet abjchreiben 

lieh und dann diefe Abjchriften als die feinigen veröffentlichte. 

Und nun noch ein Wort zum Schluß: Schon früher, und jegt 

wieder im 2. Heft der Hemecht, madıt Hr. Grob mich, und mich allein, 

verantwortlich für die Irrthümer in Dr. Schetter's Geſchichte; 

weshalb bemerkt er nicht dazu, daß diefe Arbeit nicht von mir allein 

herausgegeben wurde? Auf dem Titel fteht mein Name jogar erit in 

zweiter Linie. Ein joldjes Verfahren kann man nicht mehr ein ehrliches 

nennen. 

Dr N. van Werveke. 

[| 
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An zwei Stellen (Ons Hemeecht, Jahrg. V. S. 467 und Jahrg. 
VI. S. 9) wird darauf hingewieſen, daß Derr van Wervefe feine 

Quellen mehr jagen läßt, als wirklich darin jteht. Allem Anſcheine nad) 

wollte Herr van Wervefe in feiner Abwehr erhärten, wie richtig dieſer 

Vorwurf fei, denn, gleich bei der Abwehr des auf Seite 33, Anmerkung 

3, von Ons H&mecht, Jahrg. VI., gegen ihn erhobenen Borwurfes müht 

er ſich ab, um auf anderthalb Seite zu beweilen, daß id) das oder die Star: 

tulare von 1625 und 1632 nie gejehen hätte. Aber Herr van Wervefe, wo 

habe ich das behauptet, aus der ganzen Faſſung des betreffenden Ab— 

jchnittes meiner Arbeit, aus dem Anführen der Derrn Würth-Paquet und 

Neyen (im Text und nicht in der Anmerkung) geht doch Mar hervor, 

daß ich nicht darauf Anipruch mache, diefe Manuskripte zu kennen; ic 

beziehe mich ja auf Gewährsmänner. Übrigens ift es für jeden unbefange: 

nen Leſer Ear, daß der erfte Theil der Anmerkung wur referierend iſt, 

der Angriff liegt in den Worten: „Was und Wen hat Herr van Wer: 

„veke nicht abſprechend benrtheilt. Sole Urtheile richten jich jelbit oder 
„vielmehr den der fie fallt.” Das ift der Angriff der abzuwehren war, 
und der nicht mit einem Worte berührt wird. 

Zur Abwehr eines „neuen Angriffes" jagt Derr van Wervele „Derr 

„Grob erwähnt, wie ein großer Theil der Wiltheimifchen Abichriften mit 

„dem Archiv von Differdingen in das Archiv der hiftoriichen Abtheilung 

„des Inſtitutes kam. Woher weiß er das? Sonft citirt er regelmäßig 

„alle jeine Quellen.“ Will Derr van Wervefe vielleicht mit dieſer Be— 

merfung den Glauben erweden, ich hätte ihm das abgejchrieben ohne 

Ihn zu eitieren ? Daß ein großer Theil der Wiltheimifchen Abjchriften 

ins Differdinger Archiv fam, jchloß ich aus einem Vergleich mehrerer diejer 

Abjchriften, welche ich feiner Zeit im Archiv der hiftoriichen Abteilung 

geiehen, mit den Angaben der Colleetanea Wiltheimiana. Herr van 

Wervefe hätte diefes aus der beregten Stelle leicht Schließen können. 

In feinen nun folgenden Ausfällen, Abwehr kann man das nicht 

nennen, wird Herr van Wervefe einfach köſtlich. In der Anmerkung 

3 Seite 34 Steht: „hoffentlich wird die Hiſtoriſche Abteilung micht 
ferner zögern ihrer Ehreuſchuld .... .. . nachzukommen“. Herr van 
Werveke nimmt dies als einen perſönlich gegen Ihn gerichteten Angriff 

und vertheidigt fich deingemäß. Aber ſeit wann ijt denn die Hiſto— 
riihe Abtheilung des Auftitutes identiih mit Herrn van WWervefe ? 
ALS ic, diefe Anmerkung schrieb, hatte ich jenen Vorſchlag vor Augen 

den die Commission royale d’histoire de Belgique eben erörtert; 
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alle Nartulare durdh jüngere Gelchrte fur; analyjieren zu 

laſſen und Ddiejelben für ihre Arbeit entiprechend zu bezahlen. Das: 

jelbe wollte ich für das Differdinger Schloßarchiv, beziehungsweife für 

das geſammte Archiv der Hiſtoriſchen Abteilung, anregen, deshalb auch 

die Bemerkung: „An Gerd fann es ja nicht fehlen." Unter unfern 

jo tüchtigen Profeſſoren würden ſich wohl gerne einige Jüngere bereit finden 

laffen diefe Arbeit zu unternehmen, jo könnte die Arbeit mit Xeichtig: 

feit in einem Jahre durch vereinte Kräfte bewältigt werden und hätte 

auch auf diefe Weije ſchon früher bewältigt werden können. Daß das 

nicht geichehen, daß man nicht jüngere Kräfte herangezogen machte ich 

der Hiſtoriſchen Abtheilung, nicht Herrn van Wervefe zum Vorwurf. Daß 

diefer Gedanke, jüngere Kräfte des Profeſſorencorps heranzuziehen, nahe 

liegen mußte, als in den legten Jahren das Archiv jo bedeutend an- 

wuchs, das zeigte ſchon das frühere Beilpiel des Deren Würth PBaquet, 

der, als das Reinach'ſche Archiv geichenft wurde, Deren van Wervefe 

als Gehülfen ſich beigeiellte, Daß die Hiſtoriſche Abtheilung nicht that, 

was in ähnlichem Falle Herr Würth-Paquet gethan, mache ich ihr zum 

Vorwurf. 

Herr van Werveke läßt alſo auch hier ſeine Urkunde mehr jagen, 

als darin jtcht und wird deshalb auch feine ganze Beweisführung bin- 

fällig. Der Vorwurf galt nicht ihm, jondern der hiftoriichen Abtheilung, 

die, bei vergrößerter Arbeitslaft, feine jüngeren Kräfte herangezogen. 

Kommen wir zu der folgenden Abwehr, hier müht jih Derr van 

Werveke wieder ab, um zu beweijen, daß ic) die luxemburger Stadtrechnungen 

nie geliehen. Wo habe ich denn das gelagt ? Die Gründe die id an: 

führe, ftügen fich allein auf das Chronifon in den Colleetanea Wilt- 

heimiana, ich ſpreche nur von den Stadtrechunngen, um zu zeigen wie 

leichtfinnig Derr van Wervefe feine Behauptungen aufftellt. Mein 

Angriff galt vor allem der Behauptung des Deren van Wervefe: du 

temps d’Al. Wiltheim, les comptes de la ville de Lusrembourg 

etaient encore A peu prös intacts; während ic aus dem Ehronifon 

nachweile, daR, aus der vorburgumdiichen Zeit, von 52 Jahresrechnungen 

damals ſchon 40, alio mehr als drei Viertel fehlten, daher der Ausruf: 

„und das nennt Herr van Wervefe Comptes & peu prös intacts. Da 
Herr van Werveke meine übrigen Berichtigungen entweder zugibt oder 

deren Wiederlegung ad calendas graecas verichiebt, jo fünnte ich dieje 

Sadje auf ich beruhen lajfen, wenn Derr van Wervefe nicht eingeftehen 

müßte: „ich hatte die Chronik nie in Händen“, cr geftcht alſo ein, 
daß der Vorwurf richtig it, dag er das Ghronifon nie in Händen 

hatte und nur aus dem Gedächtnis, das, was er über das Chronikon 

glaubte geleien zu haben, niederichrieb. Aber Herr van Wervefe fie 

ftigmatijieren in der Einleitung zum Inventaire des archives d’An- 
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sembourg (p. VIII) als „plagiaire honteux et malhonnéteé“ alle welche 

Herrn Würth-Paquet benugen und nicht citieren, und bier geitehen Sie 

ein, dasjelbe gethan zu haben, während Sie thun, als wüßten Sie alles 

de visu, was Sie in ihren Etude des Chartes Iuxembourgeoise- 

jagen. Sie thum aljo hier gerade dag, was Sie bei den am 

dern brandmarfen. 

Nun kommen wir zu der für Deren Profeffor van Wervefe wid): 

tigften Abwehr. Je jchärfere Worte Herr van Wervefe braucht, um jo 

ruhiger jei die Entgegnung. 

Da Euftah von Wiltheim den Grafen Siegfried von Richwin 

abſtammen läßt, während Herr van Wervefe und andere Wigerich als 

dejfen Vater nennen, stellte ich in einer Anmerkung die Angabe von 

Schoetter und Eltefter gegemüber, um zu zeigen, daß dieje Frage nod) 

bis im die jüngite Zeit verichteden gelöit würde. Bei diejer Gelegenheit 

machte ich Herrn van Wervefe aufmerkſam auf die ſchlimme Lage im die 

er fich jelbit gebracht durch zwei ſich wideriprehende Veröffentlich— 

ungen in diejer Frage, die erfte aus dem Jahre 1893 die andere aus 

den Fahre 1897. Aus Schomung für Herrn van Wervefe berührte ich nur die 

eine jeiner Beröffentlihungen, verſchwieg die zweite. Als Danf ernte ich 

die beregte Auslaſſung. Dod zur Sache. Ich Ichrieb : „Der Vollſtändig— 

„feit wegen jei allerdings noch mitgetheilt, daß Herr N. van Wervefe 

„in Nummer 202, vom 21. Juli 1893, des „Luremburger Wort“ eine 

„Stammtafel im Auszuge veröffentlicht, im welcher er ohne weitere 

„Erflärung die beſtimmte Angabe macht, Sigefrid ſtamme vom Karl dem 

„Broßen ab. Zu bedauern ift, daß Herr von Wervefe bis heute weder 

„die vollitändige Stammtafel!) noch die Belege dazu veröffentlicht hat, da 

„er ſich jo der Gefahr ausjegt in den Auf eines Stammttafelfabrifanten 

„zu kommen.” Das war zu bedauern, weil vier Jahre jpäter Herr van 

Wervefe dieje jeine bejtimmte Behauptung aufgegeben und im Jahre 1897 

die farolingiiche Abſtammung Siegfrieds für Derrn von Wer: 

vefe nur mehr wahrjcheinlich ift. Er jchreibt in der von ihm, im 
Auftrage S Exe. des Herrn Staatsminifters, im Jahre 1897 herausgegebe: 

nen Fetichrift „Das Großherzogliche Balais zu Luxemburg“, auf Seite 6: 

„Erſter Graf von Yuremburg war Siegfried, ex nobili genere natus, 
wahricheinlich ein Sprößling der Karoliner. Schen Sie, Herr, van 
Wervefe ein „ernfter Geſchichtsforſcher“, fie jelbjt geben ihm in beregter 

Auslaffung dieie Qualifikation, ein „erniter Geichichtsforicher" der alle 

1) Ein Freund macht mich eben aufmerfiam, daß die vollftändige Stammtafel im 

felben Jahre 1893 durch Herrn van Wervefe in der Puremburger Zeitung veröffentlicht 

wurde. Es wird alfo leicht fein Feitzuitellen, ob Herr van Wervele den Grafen Zigfrieg 

durd) feinen Vater oder durch feine Mutter von Karl dem Großen abſtammen läßt. 
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die nur Ihnen allein bekannten Beweiſe für die karolingiſche 

Abſtammung 
Siegfrieds, welche Herr Schötter und jonftige deutiche Gelehrte vor 1893 
gefunden, auch kennt, bezeichnet diefe Gründe als nicht beweisfräftig, 
ſondern dieje Beweije machen ihm Ziegfrieds farolingiiche 

Abſtammung 
nur wahriheinlid. 

Wenn ich aljo gewollt, hätte ich Sie unter Berufung 
auf Herrn Profeſſor van Wervete, einen „eriten Geichichtsforjcher“, als Stammtafelfabritanten 

bezeichnen können. 
In der Dige der Abwehr haben Sie leider überjehen, daß ich Sie, 

um legten Saßgliede jener Anmerkung, noch auf ein zweites zweifelhaftes 

Glied in jener Stammtafel himwies, dort heißt es: „Zu bedauern tft es) 

umſomehr, als noch eine andere Angabe derjelben 

„Arbeit, die über Sigebert ift gemeint, von Eltefter in den Ergän— 

„zungen als jehr zweifelhaft bezeichnet wird." ı Meittelrheiniiches Urkunden: 

buch, Berichtigungen und Zufäge Il. Band zu Seite LIV.) Siegbert ift 

aber das Bindeglied ihrer Doppelftammtarel und mit ihm fteht und fallt 

diejelbe. Yeider vergaßen Sie gegen diejen Angriff die Abwehr 

ganz und vollitändig. 

Je weiter Herr van Wervefe in jeiner Abwehr geht, um jo per- 

jönlicher wird er, weshalb ich nur noch die beiden legten Abſätze be: 

jprechen will: Derr van Wervefe jchreibt: „Ich babe ferner, meint Derr 

„Grob, geiprochen von einem plagiaire honteux. Gewiß, das habe 

„ic gethan: ich habe damit Bertholet gemeint mit jeinen Namen be: 

„zeichnet.“ Herr van Wervefe ift diefe Behauptung Ihnen ernft ? Ber- 

tholet nennen fie auf Seite VI und bejprechen dort fein Werf. Das 

plaginire l:onteux et mallhonnöte fteht ©. VIII und fann unmöglich auf 

Bertholet bezogen werden. Denn Bertholet den Borwurf machen, ihn 

als plagiaire honteux et malhonnete ftigmatifieren, weil er jeine 

Quelle Würth-Paquet nicht angibt, das geht doch über das Bohnenlied. 

Bitte, leſen Sie doch was fie ſchreiben: 

„Les merites de ce travail (de M. Würth-Paquet) sont uni- 
„versellement eonnus; auenn travail, tonchant de pres ou de loin 

„epoque traitce par M. Würth-Paquet, n'a &t€ fait dans les der- 

„niers temps, sans que les auteurs n’aient été obliges d’y recou- 

„rir et ne l’aient fait effeetivement. Mais je ne puis m’empöcher 

„de relever la maniere malhonnöte dont quelques-uns de ceux-ei 
„ont profité des recherches laborieuses et difficiles de M. Würth- 

„Paquet : les uns, sans mentionner d’un seul mot qu’ils ont utilise 

„le reeueil qui nous occupe, sans cependant avoir consulte jamais 

„les sources originales, eitent tout bravement les archives du 

„(ouvernement ou les autres depöts d’archives, comme si e'etait 

„eux qui auraient fait les recherches et trouv& les docu- 
„ments afferents; d’autres publient de larges scries d’extraits, 
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„tantöt pour l’histoire d’une seigneurie, tantöt pour celle d’une 

„abbaye sans les faires accompagner d'un seul mot indiquant la 

„senle source ou ils ont puist les recueils de M. Würth-Paquet. 

„Le procédé est commode: il dispense des recherehes multiples 

„que demande un bon travail et fait ateroire A un publie naif et 

„ignorant que lauteur est un grand savant, tandisqu’en realite 

„il n'est qu’un plagiaire honteux et malhonnöte qui mériterait 
„l’ötre stigmatise publiquement. 

Und trog diejer Ihrer jo Haren eigenen Worte wagen Sie es zu 

jagen: Das plagiaire honteux et malhonnete bezöge ſich einzig und 
allein auf Bertholet. Nein Herr Profeffor das plagiaire honteux et 
malhonnöte iſt auf heutige Geichichtsichreiber gemünzt. Sie haben ſich 

nit diefem Ausfall einen jchlimmen Streich gejpielt, bejonders das Wort 

abbaye ijt verhängnisvoll für Sie; mur zwei luxemburger Geſchichts— 

foricher, mit P. Goffinet drei, haben in neuerer Zeit über Abteien 

gejchrieben, Keinen  derjelben kaun ihr Vorwurf treffen und doch 

ichleudern Sie ihre Anklage in die Welt, jtigmatifieren Ste dieje Herren. 

Zum Schluß bemerkt Herr van Wervefe: „Schon früher, und jegt 

„wieder... . . madıt Derr Grob mich, und mich allein verantwortlid) 

„Für die Irrthümer in Dr. Schötter's Gejchichte, weshalb bemerft 

„er nicht dazu, dag dieſe Arbeit wicht von mir allein herausgegeben 

„wurde? 

Auf diefe Frage joll Derr van Werveke eine offene Antwort haben. 

In der Einleitung nehmen die Herausgeber die volle Verantwortlichkeit 

fir alles was im derielben fteht, auf jich. Da die Herrn Derausgeber 

aber nicht angeben, im wiefern Sie jidy in die Arbeit getheilt, jo nimmt 

auch ein jeder von ihnen für jich allein die ganze Verantwortlichkeit auf 

fih. Es wäre mir mm nie eingefallen Herrn van Werveke anzugreifen, 

wenn diefer Derr nicht grundjächlich Alles und Jedes abiprechend beur: 

theilt hätte, was über Luxemburger Geſchichte geichrieben worden it. 

As nun Herr van Wervefe in der Einleitung zum Inventaire des 

archives d’Ansembourg ſich jolche Ausfälle erlaubte gegen Luxemburger 

Sejchichtsforicher, dan Herr van Wervefe jelbit heute dieſe Ausfälle nicht mehr 

aufrecht zu halten wagt, wie das Beiipiel des plagiaire honteux et 

malhonn£te zeigt, da wollte id Deren van Wervefe zeigen, daß auch er 

nicht unfehlbar iſt; daß mir dies gelungen, das zeigt die Abwehr des 

Herrn van Wervefe, denn kaum auf die Hälfte der Berichtigungen hat er eine 
Abwehr versucht und welche?! Weil aber auch Herrn van Wervefe’s Werte 

nicht über jeden Angriff erhaben find, ſollte er, im der Beiprechung 

der Arbeiten anderer, etwas vorfichtiger fein, er würde damit ſich und 

der Willenichaft den größten Dienft leiften. Es wiirde mir auch dann 
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nie mehr einfallen. mich mit ihm zu beichäftigen, da ich mit Allen, be- 

jonders aber mit Herrn van Wervefe in Frieden ju leben wünjche: denn 

Eintracht macht ftark. 

J. Grob, 

Den FHemechtsfuondel. 

(Dem Letzeburger Stodenteverein zu Leiwen zoverkant.) 

Op d’Weis: Von hoh’n Olymp herab. 

I. 

Lösst, Bridder, haut ons leschtegst Weise schälen 

Um Eirendäg vun onsem Bond ! 

Lösst heich mer onsen H&mechtsfuondel hälen 

A ruffen all mat Hierz a Mond: 

Scheiner a leiwer ass neischt op der Welt, 

Rott, weiss a blo ons am beschte gefällt ! 

II. 

Dei blo Färf soll ons t'héleg Trei bedeiten, 

De! mir geschwuer dem H&mechtsland ; 

Wät Papp a Mamm gedo’n zu allen Zeiten, 

Muss héleg sin och hirem Kand. 

Trei onsem Gläf ann och trei onsem TrotWn ! 

Trei onsem Würt ann net änescht de! Botn ! 

III. 

Wat kann & Scheinres op der lérd séeh denken, 

Wei !’Önscholdsfärf vum Freijohrsblein ? 
Ann si set ons: „Lösst neischt de Gläf iech kränken 

Un dät wät heleg, gutt a schein! 

Traureg ass d’Liöwe, verlössen a käl, 

Wouop k& Glanz me! l&t vum Ideal.“ 
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Eng feireg Leift soll steits onst Hierz durchgloussen 

Fir t’Freihöt, t'Recht ann d’Wessenschäft ! 

Well du“rop muss onst Liewensgleck jo foussen, 

Wei an der Ierd der Ech hir Kräft. 
‚Hemechtsfärf, du ses mat feiregem Bleck : 

„TI Freihet, dir Kanner, dät ass ert greisst Gléck!“ 

V: 

Duerfir sto"sst un, dass leschteg d’Glieser klenken 

Um Eirendäg vun onsem Bond! 

Lösst stolz op d’Letzeburger Land mer drenken 
A ruffen all mat Hierz a Mond: 

Scheiner a leiwer ass neischt op der Welt, 
Rott, weiss a blo ons am büschte gefällt ! 

Gejchichte 

des Dorfes und der Herrfchaft Oberwampach 
von Ad. Reiners. 

Gewöhnlich glaubt man, nur die Gejchichten von reichen und 

mächtigen Völkern und Städten, von Kaijern, Helden und Dynaften, von 

hochberühimten Klöſtern als Gentren der Künfte und Wiſſenſchaften, 

wären des Studiums einer Belchreibung würdig, fönnten nur Lehr: 

reiches zur Unterhaltung bieten. — Auch der kleinſte Weiler, das ent: 

legendite Baidedörfchen haben ihre jelbjteigene Geſchichte, höchſt inte: 

reffant für den dortigen Bewohner an erjter Stelle, aber auch für alle 

Gebildeten, alte Baterlands: Geichichtsfreunde. — Porjievoller und reizender 

geſtaltet ſich nämlich für jesen Meenichen das Leben auf der von ihm 

bewohnten Erdicholfe, wenn er die Gejchichte der Vorzeit, jelbit nur in 

groben Zügen, Fennt. Die vielen Generationen, die Jahrtauſende zuvor 

diejes Frledchen des Erdballs durch ihr Wirken ımd Schaffen bebaut, 

verherrlicht, ihren Yebensunterhalt hier dem oft undankbaren Erdboden 
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abgerungen, die wechjelvolten Erlebniffe voll Freude oder Trauer durch: 

Icben mußten, müfjen die Bhantafie feifeln, ernfte Gedanken wach— 

rufen. Die Umgebung, die ganze Natur ericheint menschlicher, verftändlicher ; 

faft jeder Ort, jeder Stein, alte Bäume im Wald und Flur lispeln 

feife oder verkünden laut merfwürdige Ereigniffe, dunkle Erinnerungen. 

Ein oft undurdfichtiger Schleier der Vergangenheit wird ganz durch— 

fichtig; hell und klar liegt wie geichenert die Vergangenheit vor dem 

Blicke da. Stellt der Gebildete dann Vergleiche an von Einſt und Jetzt, 
von mittelalterlichem Volksleben, daun wird er dieſe wonnereichen, gejell- 

Ichaftlichen Zuftände nicht mehr jo abjchredend und finjter finden, wie 

moderne Nomane fie einfeitig zu ſchildern Lieben. Andererſeits wird er 

aber auch bei Kriegswehen, bei Beltepidemien und dergleichen Drang: 

jalen fid mit der Gegenwart ausföhnen, wenn er zuweilen voll „Welt: 

ſchmerz“ über die heutigen Zeitwehen klagen möchte. Es gibt nichts 

Neues unter der Sonne. Wie im regelmäßigen Wechſel Nacht auf Tag, 

der falte Winter auf den Derbit mit jeiner Ernte, Wegen auf Son: 

nenjchein folgt, jo wird auch das Leben des einzelnen Erdbewohners wie 

das der Bölferftamme und Nationen, vom Wechſel des Glückes und der 

Leiden durchſäuert jein. 

Oberwampach, hart an der belgiſchen Greuze, nur 10 Kilometer 

von Wilg und von Baſtnach (Paris en Ardenne) gelegen, hat eine alte, 

wechielvolle, Ichrreiche Geichichte aus dem früheiten Mittelalter, da es 

Sit eines Derrenhanies geweien, deffen „Herr“ unter den luxemburger 

Mittern und Mdeligen jeit den Tagen Ermejindens (1214) einen Ehren: 

plag bei vielen wichtigen Verhandlungen einnahm. Heutzutage ind 

freilich die meiften Spuren der einftigen Größe und Macht vericwunden. 

Nur ein ziemlich unanſehnliches „Pofhaus“, dem man feinesivegs den 

früheren Charakter der Burg oder des Schloſſes ansicht, beftcht noch 

und ward anfangs Dezember 1899 mit Stallungen, Scheunen, Garten: 

bering, für die winzige Summe von 5000 7rranten verfteigert. 

Dr. Neyen aus Wil hatte im 9. Bande der Publieatiuns de 

"Institut Ilist. de Luxembourg, vol. 1850 die Histoire de la eom- 

mune de Ober-Wampach mit Hülfe der ihm damals zur Hand 

Itchenden Archivquellen geichrieben. Spärlich genug waren die frübern 

Geſchichtsquellen. Zeit jener Zeit wurden durch Veröffentlichung des 

Ardivs von Elerf, von Marienthal, Reinach, mehrere intereffante Urkun— 

den aufgeitöbert. Jr Yuremburger Negierungs:Archiv liegt eine Collektion 

hiftoriicher Notizen und Weittheilungen; wenig enthielt die Bibliothek 

des hiſtoriſchen Inſtitutes. 
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Oberwanpad). 

Oberwampach ift Hauptort der Gemeinde gleichen Namens. Die 
Gemeinde enthält die Sektionen Brachtenbach 328 Einw., Niederwanıpad) 

241 E., Derenbach 208 E., Allerborn 140 E., Schimpach 117 €. und 

Dberwanpadh 360 Eimw. Das Dorf liegt 5 Klum. von der Eijenbahn: 

station Schimpad) entfernt. Durch eine Thalmulde zieht jid) der Weg, 

an dem Schule und ein halbes Dutend Däujer liegen, während Kirche, 

Pfarrhaus und ein halb Dutzend Bauernhäufer auf einem fanft an: 

fteigenden Berge „Kiem“ Linferhaud, die Dauptimaffe der Wohnungen 

aber fi) auf dem amphitheatraliich zur rechten Seite des Thälchens hod) 

aufthürmenden Berges wie hingeſäet erheben, Zumeiſt find es leichte 

Wohnungen von Taglöhnern, die 20 Minuten hinauf längft den 4 

jähanfteigenden Felswegen gebaut jind. 

Daß die römischen Eroberer bier feiten Fun gefaßt, ift hiſtoriſch 

gewiß und bewiejen. Der jeltiam gejtaltete, ijolirt im Thale wie ein 

Knopfhügel ſich erhebende „Keſſel“ Leitet feinen Namen von einem 

römischen Caſtel, ein befeftigter Yagerplag, her. Mehrere römiſche tumuli, 

davon fünf neben einander, drei in dem anliegenden Daideland zerftrent 

lagen, jowie andere Funde aus der Mömerzeit befräftigen die Tradition. 

Frankengräber, wobei die Mierovingerzeit ihre Todten zwiſchen Siegel ein: 

bettete, bezeugen aucd) das Bewohntjein der Gegend unter den Franken. 

Wir wollen jedoch nicht Jo weit mit Dr. Glaesener uns zu der Be: 

hauptung verjteigen, daß zur Römerzeit das Land weit zahlreicher be— 

wohnt und beſſer bebaut geweien fein fol, als es heutzutage der Fall 

it. Weder hijtoriiche Dokumente nod Monumente und aus dem Erd 

boden aufgefundene Münzen und Scyerben, Waffen, Geräthe erlauben 

dieje Behauptung. Der Berjtand indeß jagt und die alten Funde be: 

jtätigen 8, daß das von dem römischen Dichter Ausonius ſchon be: 

jungene Mojelthal, jowie die Sauer: und Alzett-Thäler früher auch zahls 

reicher bewohnt waren, als die unwirthſchaftlichen Oslinger Haideſtrichen. 

Reifer, der Beſitzer des Schloſſes, hatte ums Jahr 1849 durch 

Zufall beim Pflügen in einem N. O. N. 200 Dieter vom Schloß ge: 

legenen Acer, große und jchöne römische Unterbauten und Ruinen ent: 

det, die beitimmt waren, ein großes Gebäude zu erwärmen. Cette 

place jchreibt Dr. Neyen, est eouverte d’un &pais taris soutenu au 

moyen de eolonnettes en briques, alternant rondes et carrées. 

Apojtel oder Slaubensprediger des Evangeliums in der Gegend 

joll der hl. Audoen (St. Ouen), gewejen fein, den die Bolfsjage auf der 

Burg in Niederwampacd geboren werden läßt". Der hl. Remaklus, 

1} Prof. Engling batte ein Buch über den bi. Audoen und feine Berehrung in 

Niederivampad) geichrieben. Später bekennt ev in einem Briwatbriefe, daß der bi. Auen 

og 
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Stifter der Klöfter Malmedy und Stavelot, der in der Benebdiftiner: 

abtei zu Stavelot jeine Grabitätte erhielt, war wohl der eigentliche 

Slaubensbote der Gegend lange Zeit vor dem hl. Willibrord. Remaklus ift 

heute noch der Patron der Pfarrei und Kirche, was er auch in den 

früheren Jahrhunderten geweien ift. Eine der ältejten Pfarreien des 

Iuremburger Landes ift Oberwampach. Sie gehörte immerdar mit dem 

Arhidiafonate Baſtnach zum Fürftbisthume Lüttich, nicht wie die be: 

nachbarten Pfarriprengel zu Trier, was wieder für die Ehrijtianifiernng 

der Gegend durch Lütticher Glaubensboten ipricht. 

Den Namen der Ortichaft Wampach (in Urkunden aud) Wampay, 
Wanbay, Wampech gejchrieben, leiten einige von „campus“ ab. Wir 

wolten alle jene gefünftelten Ableitungsverjuche übergehen, ob aus dem 

Geltiichen, oder aus dem Römiſchen oder von einem Nitter oder Flur: 

namen die Bezeihnung herrührt. Ein einziges Wampach beftand ur: 

jprünglich, von dem jpäter eine Abzweigung, vtwa eine jüngere Adels— 

familie in Niederwampach ſich niederließ. Weis-Wampach mag den 

Namen von Schnee, der länger dort zu liegen pflegt, oder von einer 

andern Begebenheit, den ab und auszeichnenden Vornamen erhalten 

haben. 

Die erfte Ichriftliche Urkunde der Adelsfamilie findet ſich gelegentlid) 

der impojanten Heirath der gefeierten Gräfin Ermefindis von Luxemburg 

mit Walram von Limburg. Unter den Nittern und Wdeligen, welche 

die Urfunde der Vermählung mit Unterschrift beglanbigten, den Feſt— 

lichteiten, QJurnieren und Spielen beiwohnten, wird auch um 1214 

Adon von Wampach genannt (Bertholet IV 324. In einer andern 
Schenfungsurfunde an die Kirche von Cambray unterjchrieb wieder 

Aldo von Wampach (Bertholet IV 325 und P. J. 46.) 

Dr. Neyen ergeht fid) in einem längeren Erceurs über die Wappen 

der Derrichaft Oberwampach ’) nnd will daraus beweifen, daft diejes Haus 

aus Wilg und aus Burscheid, wohl eine jüngere Linie, durch Heirath 

zwiichen den beiden älteften Häuſern, entitanden jein ſoll. Als Beleg 

im Frankreich geboren ward und daß die Zradition, welde ſeinen Geburts und Wohn— 

ort in unſer Osling verſetzt, auf weiler nichts beruht, als auf einer Ramensverwechſe 

fung. In Frankreich beſtehen dieſelſen Namen beinahe, wie bet ms: Saneineum 

 Schimpad 71, Belsinaeum (BeRling), Wultincum Wiltzt, Wambasius (Wampadı), 

Husigny GHoſingen). 

1) La maison d’Oberwampaech blasonnait: coupe «dor et de gurdles 

(Wiltz) au frane quartier dargen!, aD eaurs de guenles 2et 1. (Bourscheid). 

Cimier: deux vols esployes d'urgent, charges de 3 caeurs de gueules (Bour- 

scheirl) Hachements: d’argent et de gueules. 
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führt der Geſchichtsſchreiber von Wiltz das Grabdenkmal des Hartard 

von Wiltz in der dortigen Dekanatskirche an. 

Im Mär; 1312 treffen wir einen Aubertin von Wampach, 

eeuyer, Schildfnappen als Bürge in einem Kaufvertrage an. 

Am 18. November 1317 machen Thomas, Defan, und Heinrich), 

Prieſter der St. Michelskirche zu Luxemburg, dem Offizial von Zrier 

befannt, daß Irmengard, Gattin von Johann von Wampach, mit 

Eimwilligung ihres Mannes dem Klofter Marienthal, 20 Trier. Solidi von 

Gütern und Renten ihres Kloſter-Lehens zu Ötringen, das fie von den 

Eltern geerbt hatte, verfauft habe (Drig. Gartul. von Marienthal I, 304. 

An 28, Auguſt 1325 kommt ein Hennekin von Wampach als 

armiger (Schtlöfnappe) vor, der als Zeuge in einer Urkunde des Nitters 

Gerlach von Braushorn auftritt. (Elerfer Archiv Orig. Berg. Urt.) 

lambert von Wampach erklärt ſich Mann des „Saales" von 
Baftnad) 1342. 

Am 15. September 1369 begegnet uns ein Diderich von Wampag 

bei einem Bereinbarungsvertrag (Elerfer Archiv). 

Am 1. Mai 1372 überläßt Baldewyn von Weyeh jein Gut zu 
Modern als Pfandichaft dem Peter von Wampach, burgrave von 

Dayspureh (Dasburg) für 12 Goldgulden. 

1350 und 1383 erjcheint Ritter Johann von Wampay als Herr 

von W., der als Burgmann des Dofes in Wilg ein Hochhaus mit 

Garten und Bering zu Wampach bejaß, die er als Lehen von Wilk 

inne hatte. Diejer Johann ſoll der Schlacht bei Bastweiler am 21. 

Auguft 1371 in der 60 Route angewohnt haben. 

Am 25. Febr. 1380 war Dietrich von Meysenburg, Herr zu 

Clerf, Bürge für 224 Gulden zu Gunften von Peter von Wampach 

gegen Conrait von der Sleiden (Elerfer Ard).). 

Am 26. Nov. 1387 cerflärt der Probſt Heinrich von Bastnach, 

daß Wathier de Rouparehe dem Heinrich von Steinbay (Steinbach) 

jeine Güter auf dem Banne zu Wampach, Grümmelicheid, Dalreborne 

(Alterborn) verkauft habe, — Es wird nämlich cine Heirath zwiichen 

Johann von Wampach mit einer Dume von Steinbach vermuthet, die 
ſich Alix oder Mdeleide nannte. Uf sent Lux avent 17. Oft. 15386, 

treffen Johann von Wampach und jein Sohn Heinrich eine Verein: 

barung mit Heinrich von Wyekringen (Windringen)? betreffs Güter 

zu Buricheid, Feulen, Warken. 

Am 24 Juni 1596 verfaufen Diederich von Wampach und 

Meechtild jeine Fran die Hälfte ihrer Güter zu Mecchern dem Welter 

von Enzwilre (Lenzweiler); und an Aleid, jeine Frau, zu 3T Mainzer: 
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gulden. (Siegel des Maier von Hoiffelt, Michel Beslink. (Orig. 
Urk. Elerf.) 

Am 24; Febr. 1409 befennen Poisgen von Neuerburg und 

Schennet (Jeanette) von Wampach, jeine Fau, daß Friedrich von 

Elerf ihnen 370 Gulden jchulden, die auf dem Dorfe Wolffelt ruhen 

(Elerfer Archir. Or. Berg.) 

Am 8. Mai 1421 befenut diejelbe Schennet von Wampach, bereits 

Wittwe Poissgin, daß Friedrich von Brandenburg, Herr von Elerf, das 

Dorf Wolfsfeld und den Hof von Hoſey abgelöft hat. (Elerfer Archiv. 

Orig. Berg.) 

Am 23. Dezember 1437 bitten Johann von Wampach und Sara 
von Siebenborn den Herrn Godwart zu Wilg, feine Siegel an einen 

Kaufakt zu hängen. Diejer Johann nahm Philippe von Burgund au, 

ohne ſich gegen Böhmen aufzulehnen. 

Am 12. Oftober 1448 hatte jich ein Miſſel zwiichen Fridrich von 

Stolzemburg und Johann von Wampach über die Gerichtsbarkeit von 

Wampach erhoben. Die Bewohner von Wampach erfannten indeR an, 

daß die Gerichtsbarkeit dem Johann von Wampach gehören würde, 

welcher Erbvogt voué hereditaire) von Wampach wäre. Friedrich von 

Stolzemburg ſtand jodann von feinen Anſprüchen ab. 

Am 26, Mai 1462 gibt Gerard, Herr von Wile, dem Johann 

von Wampach Güter zum Lehen, die zu Wampach, Erpeldingen, Wiltz, 

Moetringen liegen. 

Am 18. März 1453, verpfändete Jacob von Brandenburg, gen. 

Bolant, dem Deren Friedrieh von Clerf die beiden Wampad) auf eine 

Schuld von 300 Rheinischen Gulden. (Elerf. Arc.) 

Ein Arnolt von Wampach unterzeichnet eine Urkunde vom 29. 

Juni 1429, 

Uf samstag neist na der heilligen dry Kuningen dach, am 

10. Jannar 1461, erfolgte cine Gütertheilung zwijchen Johann v. W.,, 

&atte der Catharin von der Straissen, Diederieh von Sourvelt fein 

Schwager, Johann Spiesse von Valkenhaen, ſein Schwiegerjohn, als 

(Hatte der Margaretha von Sourvelt.... Getheilt wurden Güter, die 

Johann von Wampach und Sara von Septfontaines hinterlaſſen hat- 

ten, zu Baftnach, Neunhaufen (Nuynhusen,; Entipelt, Stodem, Arlon, 

Elle, Koerih, Septfontaines, Gapweiler, Straſſen, Niederwanpad), 

1} Bier Johann von Wampadı treten bier auf: Joh. I. 1350, war mit Alir von 

Steinbach; Job. I1. 1410, war Zchwiegerfohn des Waleram von Siebenbrunnen; 

Johann SIT. 1437 war mit Gatherin von Baſtnach; Johann IV, 14893 mit einer 

Dame aus Grümmelſcheid vermählt. 
@ 
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Urſpelt xc. (Fonds Reinach, Orig. mit 5 Siegeln. Publie. 1879, T. 
35, n® 1783). 

Im Juli 1469 erfolgte eine „Volks“-, beſſer eine Haus: Zählung der 

Feuerheerde in der Probſtei Baſtiach auf Schreiben des Derzjogs von 

Yuremburg. Betraut waren mit diefem denombrement in der Probſtei 

Balthasar von Autel, der in Bajtnadı wohnte und Jehan Schaloppe 

elere-jure, die alte Juftizbeamten, Maier, Zentner der Ortichaften unter 

Eid zu ihren Ausſagen verpflichteten. 

In Allerborn gab es 20 Feuerheerde. Die hohe Gerichtsbarteit 

gehörte dem Herzog, der treffond (Grumdbefig) an die Nonnen von 

Vaulx, mit Ausnahme von 2 Dans, die ihre Steuern oder „eens“ dem 

Derzog bezahlen. 

Deseurtraine Wampay (Oberwanmpad)) hatte 14 Feuerheerde und 

Daus, davon 2 dem Herrn von Glerf mit hoher und aller Gerichtsbarkeit 

gehören. Ucberdies ein Haus, worin ein Edelmann Jehan de Wampach 

wohnt. Die hohe Serichtsbarfeit gehört ganz dem Derzog, nit Aus— 

nahme der 2 Häuſer von Gairval. 

Derembach hatte 6 Feuer und Däufer, davon die hohe Gerichts: 

barkeit dem Derzog, der Grundzins dem Bernard von Bourjcheid 

gehört. 

Bretembach (Brachtenbach) beſaß 18 Feuer und Häuſer, allwo 

Thiry von Bourſcheid Grumdherr ift. Die hohe Gerichtsbarkeit gehört 

dem Herzog, mit Ausnahme eines Daufes, das dem Johann von Clerf 

gehört. 

Desoubztrain Wambay (Miederwampad)) 19 Häuſer, mit einem 

Adeligenhaus (ung gentillome), das als Lehen von einem Herrn von 

Weiz (Weis oder Wile) abhängt. 11 der Häuſer find dem Deren von 

Rodemach und Thiry von Baſtnach zinspflichtig (gens de condition 

taıllable), drei Häufer zahlen den Erben von Reeoingne. Im Innern 
der Srtichaft hat der Herzog feine hohe Gerichtsbarkeit, wohl aber außer— 

halb ihors V’acosse ı. 

Ein Herr von Wampach jap 1464 im Adeligen Rathe zu Luxem— 
burg {Siege des Nobles). 

Am 21. Dezember 1489 kauft ‚Friedrich von Zelle, Paſtor zu 

Wampach, eine Mente von Getreide, die auf dem Gute zu Hehyllenbach 
ruhen. 

Peter von Wampach erhält am 15. Juni 1404 die Inveſtitur der 

Kapelle von Toefay. 

Ein Prozeß wegen der Fiicherer wird von Johann von Wampach 

mit dem Herrn Gerard von Wiltz 1502 anhängig gemacht. Yın 1. 
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Dftober erfolgte der Urtheilsiprud) des Provinzialrathes, wonad) der 

Wilger Herr abgemwiefen wurde und die Einwohner von Ober: und 
Niederwanpad angehalten wurden, an dem Wafferlauf ohne Erlaubniß 

des Herrn von Oberwanmpach nichts vorzunehmen, und feine Schleuße 

anzubringen. 

Am 7. Mai 1513 wohntezeine Johannax(Jeanette) zu Wampach. — 

40 Gulden derielben und Ehryftoph von Gilgingen zu jchulden, befennt 

Johann von Eid a. S. (Glerfer Ardiv). 

Es hatte 1501 eine Gütervertheilung zu Oberwanpad) jtattgefunden. 

Godart oder Godenart iſt nur dem Namen mad) befannt, Gerard 

heirathete Jeanne de Naome. 

Bei einer am 14. Februar 1506 erfolgten Wereinbarung zwiichen 

dem Klofter Marienthal und dem früheren Einnehner Münseh erjcheint 

als Vermittler der Momper Gerhard von Wampach. (Cart. de Ma- 
rienthal. ) 

Johann V. (1445) hatte eine Marie (Anne) de Rue geheirathet 

und Anna, Peter, Franzisca, Cornelius gezeugt. 

Anna war mit Friedrich von Lachen, Aıntmann und Scholtes zu 

Echternach, vermählt. Peter joll mach jeinem Schwager Scoltes in 

Echternach geworden jein und mit Maria von Latres (Margar. von 

Heinsberg) vermählt gewejen jein. 

Franziska war Wittwe des Johann von Gonderingen. 

Cornelius Wampad war ins Kloſter Afflighem (Belgien) ein: 

getreten. Als nun das Münſterkloſter zu Yuremburg im Grund durd 

Unglüdsichläge und Epidemien fait ausgeitorben war, jandte die Wer: 

walterin der Niederlanden eine Sejandichaft nad) dem Ktlofter Afflighem, 

um > Gandidaten zum Abte herauszumählen. Unter diejen war der 

vornehnste Cornelius von Wampad, der zum Abte, Walter von Bervo, 

der zum Prior und Martin Mafins, der zum Kellner oder Küchenmeifter 

von Kaiſer ernannt wurde, Bei ihrer Ankunft 1550 blühte das Münſter 

schnell und zufchends auf. Bald aber verfiel Cornelius in Nepotismus 

aus übergroßer Yiebe und Bevorzugung jener Verwandten. Er flebte, jo 

jchreibt eine Chronik, dermaßen an feinen Verwandten, daß er den ge: 

meinen Mugen feines Kloſters ganz umd gar vergaß, und allein bejorgt 

war, denen feines Geblütes genug zu thun. Er entging aber auch der 

Strafe Gottes nicht; denn als diejer Abt beinahe altes Geld und Baar- 

ichaft feiner Abtei gefammelt hatte, um mit großer Pracht jeine Mutter 
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zu bejuchen, welche in Brüſſel wohnte, ſtarb er daſelbſt an einer jchweren 

Krankheit, im 4. Jahre feiner Regierung Er wurde zu Brüffel be: 

graben. 

Am 25. April 1538 befennen Stephan von Metternich, Herr von 

Burjcheid, und Maria von Megenhaujen feine Frau, daß fie dem 

Scoltes Peter von Wampach aus Echternach und feiner Frau Maria 

von Latres eine Nente von 6 Rhein. Gulden auf ihrem Hof zu Dolg- 

thum verfauft hätten. 

(Fortießung folgt.) 

— 0 —— — 

Litterarifche Novitäten. 

*) Bassing Theodor. Beitrag zur Geſchichte des Schloffes und der Herricaft Falten: 

ftein. Yuremburg. P. WorréMertens. 1899. 

Bulletin de la mutualits des Seeretaires eommunaux «du Grand-Duch® de 

Luxembourg. Ne XII. Luxembourg. Joseph Beffort. 1900. 

*) Engels Michael. Notizen und Mitteilungen über ein in München neu entdecktes, dem 

Albrecht Dürer zugeichriebenes Gemälde. (Mit einer Abbildung), Yırrem« 

burg. P. Worre-Mertens. 1900. 

Kellen Tony. Sammlung kaufmänniſcher Yehrbücer herausgegeben von Dr. jur. 

Ludwig Huberti. — Wie werde ich ein guter Kaufmann ? Praktiſche 

Anleitung für den jungen Kaufmann, um felbjtthätig in feinem Berufe 

vorwärts zu fommen, nad den Mufterbeifpielen aus alter und neuer 

Zeit. Vebeusbilder aus der Gefchichte des Handels und der Gewerbe 

gefammelt und bearbeitet. Verlag der Handels:-Afademie, Leipzig Dr. 

jur, Yudwig Huberti. Drud von Gebrüder Junghans in Leipzig. (1899.) 

Dr. Keiffer Jules. Preeis des decouvertes archeologiques faites «dans le 

Grand-Duchö de Luxembourg, de 1845 A 1897, No V, (Extrait 
de la „Revue arch&ologique de Paris“) Paris. Ernest Leroux. 
189. 

Dr. Kirsch J. P. Die Lehre von der Gemeinschaft der Heiligen im cdhriftl. Alter: 

thum. (Band I, Heft I der Forichungen zur chriſtlichen Yitteratur: 

und Dogmengefhichte. Herausgegeben von Dr 4. Ehrhard und Dr. 

J. P. Kirſch.) Mainz. Verlag von Franz Kirchheim. 1900. 

Dr. Klein Edm. J. Wandrernde Fortpflanzungsitoffe im der Pflanze. Ein kritifcher 

Beitrag zur Kenntniß der Beproduftionsporgänge im Pflanzenreid). 

Auszug aus den Publikationen des Vereins „Luxemburger Naturfreunde“ 

(Fauna.) Yuremburg. P. Worre- Mertens. 1900. 

*) Bedeutet: Separatabdrud aus „Ons Hemecht“., 
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*) Dr. Müllendorff Karl und Weber Joseph. (Cireular betreffend den) Entwurf 

einer Nechtfchreibung der Lurembnrger Mundart. Luxemburg P. Worre- 

Mertens. (1900). 

Waltzing Jean Pierre. Reponse aM. Tandel (A propos «le Vinseription du 

Dieu Entarabus.) Louvain Charles Peeters. Nov. 1899. 

Der alte Jäger. 

Im Sejjel lehnt der Förfter und finnt vergangener Zeit; 

Sein Auge ſchwimmt in Wonne, jein herz in Seligfeit ; 
Der Forſt mit Grund und Höhen zieht bin vor feinem Blid, 

Dort auf der Jagd zu ftreifen, war ibm das höchſte Glüd. 

Ihm riß der Tod die Gattin hinweg mit rauber Hand, 
Sie hatten kaum geflochten der Ehe heilig Band, 

Mit ungeteilter Kiebe hing er jeither am Wald: 
Dem Wald war feine Jugend, im Walde ward er alt. 

Da ift in weiter Runde fein Weg, fein Seljenpfab, 

Den nicht bei Tag und Dunfel jein flinfer Sup betrat; 
Da ift nicht Baum noch Staude, fein Dogel und fein Tier, 

Der Förfter Fennt fie alle im ganzen Waldrevier. 

Wie war fein Herz voll freude, wie jauchzte feine Bruft! 

Ste wollte ſchier zeripringen bei all der Jägerluſt! 

Die ftolzen Eichenhallen, der hohe Buchengang, 
Drin oft fein Herz im Kiede ſich auf zum Himmel jchwang! 

Yun lehnt er da gebrochen, der ſieche, welke Greis, 

Das Auge halb erloichen, die Lode ſilberweiß; 
Noch einmal möcht er jagen des Wildes flinfes Heer, 
Kangt nad der treuen Flinte — da ichlägt fein Herz nicht mehr! 

Guill. Lamesch. 

gu — nn IS 
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An „Ons Hemecht“ eingefandte Bücher. 

Die Einſichtnahme und Benutzung aller umferem Bereine, als Gefchent oder im 

Tauſchvertrag, zugebenden Werte zu erleichtern, iſt die Einrichtung getrofien, 

daß ſämmtliche Zeitſchriften und Werte, während vier Wochen im Yefezimmer der 

Yandesbibliothef aufliegen. Nach Berlauf diefer vier Wochen, kann Alles ausgeliehen 

werden. Unſere Leſer intereffierende Abhandlungen ftehen, in Klammern, inter dem 

Namen der betreffenden Zeitſchrift. 

Annales de l’Academie Royale d’Archeologie de Belgique. 5* serie, 

Tome 1. 

Bulletin de "’Academie Royale d’Arch£ologie de Belgique, annee 1898 et 

anne 1899, 1re livraison. 

Jahrbuch für Sefchichte, Sprache und Yitteratur Elſaß-Vothringens, beransgegeben 

von dem Hiſtoriſch-Litterariſchen Zweigverein des Vogeſen-⸗Clubs. 15. 

Jahrgang. 

Zeitſchrift des Aachener Seichichtvereins. 21. Band. 1899, 

Annales de la Société d’Arch6ologie de Bruxelles, Tome 13, livr. 3 et 4. 

Revus belge de Numismatique, 56° anne, Ire livr. 

Rene Heidelberger Jahrbücher, beransgegeben vom bifteriich-philofophiichen Vereine 

zu Heidelberg. Jahrgang IX, Heft 1, 1899. 

Verhandlungen der Berliner Sejellichaft für Anthropologie, Ethnologie und Urge— 

ichichte. Sitzungen won April, Mat und Juni. 

Archives belges, Revue eritique d’historiographie nationals, 1900, Ire livr. 

Revue d’Ardenne et d’Argonne, 1900, 3* livr. 

Revue bibliographique belge, 1899, No 11 et 12. 

Compte-renda des s&ances de Ian Commission royale d’histoire du Re- 

eueil de ses Bulletins. Cinquieme Serie, Tomes 1 & 8 & Tomes 

9. livr. 1. 

Societe d’Archeologie de Bruxelles, Annuaire 1900. Bulletin de l’Institut 

arch&ologique Liegeois. T. 28. 

Rezenſionen. 

Cireonseription du Pays Dnehé de Luxembourg et Comté de 

Chiny en Quartiers, Hauts-Commands, Justices, Villes, Bourgs, 

Villages, Hameaux, Moulins, Censes, Forges ete,, d’apres le Ca- 

dastre de Marie-Thcrese en 1766—1771. (Extrait des „Publications 

de la Seetion historique de l’Institut grand-ducal de Luxembourg“ 

Vol. XLVD. Luxembourg, V. Bück. — in 8° de II et 105 pages. 
Dem Iuremburger Seichichtsforicher wird feine Arbeit ungemein erichtwert durch 

den Mangel fait aller jener litterariichen Hülfsmittel, weldye dem ausländiichen Gelehr— 

ten feine Studien fo fehr erleichtern, ihm es ermöglichen, faft ohne Mühe eine Boll 
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fommenbeit zu erreichen, welche man bier vergebens anftreben wirde. Wit um jo größe— 

vem Tanfe muß man deshalb jede derartige Veröffentlichung annehmen. Gin folches 

Hülfsmittel, und zwar allereriten Nanges, bietet uns Herr Negierimgsratb M. P. Rup- 

pert in der zu beipredhenden Arbeit. Es ift das vollftändige Berzeichnis aller Siede— 

lungen, auch der kleinſten, in dem chemaligen Herzogtum Yuyemburg und der Graf— 

ſchaft Chiny, bearbeitet nad) dem Kadaſter der Kaiſerin Maria-Thereſia. Die Unent 

bebhrlichkeit eines ſoſlchen Verzeichniſſes kann der am beiten ſchätzen, welcher ſich mit dem 

Studium alter Urkunden abgibt; werden im einer Urkunde verfchiedene Ortſchaften 

genannt, tie oft ſteht man micht rathlos da, befonders wenn mehrere Urte denfelben, 

oder-emen äbmlihen Namen tragen; wie leicht wird aber die Antwort, wenn dem 

Forſcher ein ſolches Berzeichnis aller Anftedelungen zu Diensten ftebt, wie Herr Nuppert 

uns bier ein folches bietet. Auf Seite 37—105 gibt der Berfalfer das Berzeichnis 

aller Urtichaften und einzelnen Hänfer in alphabetifcher Neibenfolge, neben dem Namen 

eines jeden Ortes ftebt dann dev Name dev Pfarrei, zu welcher die fragliche Urtichaft ge 

börte, es folgt der Name der HochKommande, ſowie der der Meierei oder Gerichts 

barfeit umd endlich des U. martiers, in welchem felber lag. Die Hoch Kommande verweift 

dann anf das erite Verzeichnis, welches die Zeiten 3—ID umfaßt: eine erſte Kolonne 

gibt die Namen der Hoch Kommanden, in den folgenden Kolonnen wird dann die Ein- 

theilung des Luxemburger Yandes gegeben, wie ſolche 1766-17 beitand. So bietet 

dieje Arbeit des Herrn Ruppert ein Hülfsmittel, das’ fernerbin feiner, dev ſich mit der 

Yıremburger Sefchichte abgibt, wird miſſen können, und für das ihm Alle den beiten 

Dank ſchulden, und das umſomehr als die Berzeich niſſe mit einer außergewöhns 

lichen Genauigkeit bearbeitet find, Es iſt natürlich, daß hier vor allem der große 

wiſſenſchaftliche Werth dieſer Arbeit hervorgehoben wurde, daneben bat fie aber auch 

einen recht praktiſchen; denn der erſte Theil der Arbeit iſt ja das Inhaltsverzeichnis 

des Sadafters der Maria-Thberefta, und jo oft deshalb Beſitzfragen aus jener Zeit zu 

enticheiden find, ermöglicht diefes Verzeichnis, auf Die Leichtefte Art und Weiſe, ſich 

die nothwendigen und vollgütigen Beweismittel zu verichafien. J. @. 

Die Liebfrauenfirche zu Luxemburg von Joseph Braun S. J. (Se 

parat-Abdrud aus den „Stimmen aus Maria-Laach“. Freiburg i. B. 

1900. Heft 1) — in 8° von 20 Seiten. 
Nach einer kurzen Eileitung erzäbit der Berfaſſer vorerit in wenigen Worten die 

Gründung des Yurremburger Jefuniten-Collegiums, um dann, auf Seite 5—14, die Bau 

geschichte der Kirche zu geben und uns mit der Perfon des Architelten derjelben : des 

Jejniten-Vaienbruders Johannes Dü Bloca, forwie mit deſſen Gehülfen, dem Jehnten- 

Yatienbruder Thomas Brabant befaunt zu madıen. Bon Seite 15—20 folgt dann die 

Beichreibung umd kritifcde Würdigung des Banwerkes, deſſen Kunſtwerthe volle Aner: 

kennung gezoltt wird. Das Urtbeit fautet: „Noch lange wicht die geringite unter den 

Blüten, welche die Gotik in ihrem Alter gezeitigt bat, iſt die Liebfrauenkirche zu Lu— 

remburg. Sie darf fich unzweifelbaft mit Ehren neben manche der vorzüglicheren Kirchen 

der Spätgotit hinſtellen.“ Es iſt eine wirklich klaſſiſche Arbeit, welche P. Joſeph Bram 

ung bietet, in Folge deren unfere Picbfrauenfirche nicht nur von Zeiten der Kunſthiſto— 

rifer Die richtige Würdigung finden wird, fondern vor allem von den Yuremburgern 

felbit; denn leider ift es ja dem Vuxemburger nur allzu eigen, das Einheimiſche fters 

zu umnterichägen und nur das Ausländiſche zu achten. J. G. 

Yuremburg. —— Drud von P. Worre- Mertens. 
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5 T. v- 

O man des Orreines für 
2 Lüsenburger Otefübte Bitterair _ 

| ur it. N 

T’Fre'johr ass do! 

l. 

FE wärmen Hauch zeit dureh den Dal, 

't get greng ann dofteg iweral. 

Den Himmel ass blo; 

Durch Besech a Gärd sehält Leift a Loscht, 

Net mei gebruckt, e Menschebroscht, 

Well t'Freijohr ass de! 

nl. 

Verbei ass d’dreidleeh Wanterraseht, 

Kuck d’Sehimurlmesch baut sehon "rem uın 

Nascht, Den Himmel ass blo ! 

De Birche söngt am Wisenhank 

A set dem Herrgott fredeg Dank, 

Well t'Freijohr ass do! 

Hl, 
Dät ass en Ärmen, ärme Man, 

Den t'Freijor séch net free kann! 

Den Himmel ass blo! 

Lösst net de Wanter am Gemit, 

Wa jider Dar ann Därche blit, 

Well t’Freijohr ass do! WwW.G. 

-\ 
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Gefchichtlicher Rückblich 
auf die im Großherzogthum Luxemburg bisher erjchienenen 

Zeitungen und Zeitjchriften. 

XXXVII. 

Luxemburger Wort für Wahrheit und Recht. 

(Fortjegung.)') 

Eduard Michelis war jchon im Jahre 1840 zu Erfurt von einem 

Ylutjturze befallen worden,’ der ihn an den Nand des Grabes gebradt 

hatte. Nach menichlicher Berechnung würde er jchon damals den Folgen 

desjelben erlegen fein, wenn nicht eine befreundete vriefterliche Familie 

ihn mit wahrhaft brüderlicher Liebe gepflegt hätte. Seit dieſer Zeit 

fränfelte er beitändig, und wir müſſen uns wirflid) wundern, wie diejer 

Mann, trog der großen Arbeitslaft, welche auf ihm ruhte, noch während 

voller fünfzehn Jahren am Xeben bleiben fonnte. Um Oftern 1854 

erlitt er einen neuen Kranfheitsanfall, in Folge deſſen er die Redaktion 

des „Luxemburger Wort“ aufgeben mußte. Schon jubelten die offenen 

wie die geheimen ‚Feinde des „ultramontanen Blattes“, dem ein baldiges 

Eingehen prophezeit wurde. — Doch ſie follten bald enttänfcht werden. 

Gottes Vorſehung wehte über dem einzigen fatholifchen Blatte des Luxem— 

burger Volkes. Ein junger Mann, ein Prieſter, gebildet in der Schule 

des Hrn. Michelis, war berufen, denjelben zu erſetzen, und er erjegte 

den Lehrer in einer Weife, daß mun den Uebergang der Redaktion des 

Dlattes aus den Händen des Einen im die des Andern nicht einmal 
merkte. Während der legten Kranfheit des Herrn Michelis bis zu deſſen 

Tode übernahm Herr Nikolaus Breisdorff die Nedaktion des „Wort“ 
ftelfvertretungsweife ; nach dem am 8. Juni 1855 erfolgten Tode des 

eriten Redakteurs, trat Dr. Breisdorff jelbititändig an die Spike der 

Redaktion und war in diefer Gigenichaft dreißig volle Jahre bindurd 

thätig. Dreift kann man von ihm behaupten, daß er einen „dreißig: 

jährigen Krieg‘ als oberiter Feldherr der fatholiichen Sache gegen 

die Feinde unſerer heiligen katholischen Kirche und unſeres VBaterländchens 

geführt hat. Es geziemt fich, einem ſolchen Manne, der fait ein ganzes 

Menichenalter hindurd) auf der Breſche ſtand, an dieſer Stelle ein 

chrendes Denkmal, aere pereunius, zu jegen, indem wir eine etwas 

eingehendere Biographie Über denjelben hier folgen lafien. 

Nikolaus Breisdorff wurde als Sohn armer aber ücht fatholiich: 
frommer Handwerksleute geboren im der Stadt Luxemburg, am 28, 

1) Siche den Anfang in „Ons Hemeeht* 1899, 2.2. 207, 368, 584, 451 

und 563, 
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Auguſt 1826. Seine Mutter „ein ftartes Weib“, wie das Evangelium 
dasjelbe jchildert, juchte frühzeitig in das Herz des zarten Knäbleins die 

Keime der Frömmigkeit und aller Tugenden niederzulegen und hatte die 

Freude, ihre Bemühungen mit dem jchönften Erfolge gekrönt zu jehen. 

Weil er eben von Kindestagen an das ſchwächlichſte unter jeinen Geſchwiſtern 

war, war er der Mutter dejto mehr „an’s Derz gewachſen“ und wachte 

fie über ihm mit ganz bejonderer Sorgfalt. Nachdem er das erforderliche 

Scyulalter erreicht hatte, bezog er die Primärichulen jeiner Baterftadt, 

in welcher er fich vor allen jeinen Mitſchülern durch gutes Betragen, 

unermüdlichen Fleiß und jtete Fortichritte auszeichnet. Da er jchon 

frühzeitig Beweiſe eines bedeutenden Talentes lieferte, beſchloſſen ſeine 

Eltern alle Opfer zu bringen, um ihn ftudieren zu laffen. Im Oktober 

1840 bezog er deßhalb, kaum 13 Jahre alt, das Athenäum zu Xurem- 

burg. Die Erwartungen, welde Eltern und Lehrer auf den jugendlichen 

Studenten gelegt hatten, jollten auch nicht getäujcht werden. In Die 

unterfte Klaffe, damals die Oetava, eingetreten, errang er ſich unter 

alten feinen Mitjchülern den eriten Blaß und wurde er am Ende des 

Schuljahres mit dem erſten Preiſe belohnt. Während der übrigen Jahre 
1842— 1846 (Septima bis Tertia) finden wir ihn alljährlich mit dem 

zweiten Preije ausgezeichnet, während er 1847 (auf Seeunda) wieder 

den erften Preis jich erobert hatte. Wenn wir bedenken, daß Breisdorff 

während jeiner Studienzeit vielfach fränfelte und ſich mühſam durd) 

Stundengeben die nöthigen Mittel jeine Studien vollenden zu können, 

erwerben mußte, jo begreifen wir leicht, mit welcher eiferner Willensfraft 

und mit welch unbeugjamem Muthe er ſich diejen jeinen Studien hin- 

geben mußte, um ſtets jeinen ehrenvollen Platz zu behaupten. 

Im Jabre 1847—1848 befolgte er die philojophiichen Curie am 

Prieſterſeminar und trat endlich im Dftober 1848 in diejes jelbjt ein. 

Wie in den Primärjchulen und im Athenäum, jo zeichnete ſich Breis— 

dorif auch als Seminariſt aus. Seine wenigen, heute noch lebenden 

Mitſchüler aus jener Zeit, jprechen ſich äufßerit belobigend über ihn aus. 

Hören wir, wie gelegentlic) jeines Todes, das „Luxemburger Wort" über 
dieje jeine Studienzeit fich äußerte: 

„Seine Kinder: und Yünglingsjahre verliefen in Weinheit und 

edlem Streben nad Kenntniffen und Wiffenichaften; er schmiedete in 

jtillem, emfigen Fleiß an den Waffen, die er jpäter im jeiner journa- 

liſtiſchen Laufbahn mit jo großer Begeiſterung und Gewandheit führte. 

Ein friicher, verjöhnlicher Charakter, ohne Arg und Falſch, heiter und 

gejellig im Umgang, zäh und ausdanernd im Ringen und Streben nad) 

Wiflenjchaft und Tugend, mit großen Geiftesgaben vom lieben Gott be: 

dacht, war er geeignet und berufen zu einem jchönen aber dornenvollen 
u 



Lebensweg, und wie jeine \ntelligenz und feine Kennmiſſe ihm die An- 

erfennung feiner Lehrer und einen chrenvollen Bla unter jeinen Mit: 

jchülern erwarben, jo gewannen jeine Charaftervorzüge ibm die Derzen 

Aller, die ihn kannten. Einem Ziele schlug jein Derz in heißer Sehn- 

jucht entgegen, ihm war geweiht ſein raſtloſes Arbeiten, Ningen und 

Kämpfen, auf das allein ftenerte hin die jugendlich-ideale Spannkraft 

jeines ganzen Wejens: ein würdiger und fähiger Prieſter zu werden. 

Der liebe Gott führte ihm mit jichtbarer Fürſorge diefem hehren Ziel 

entgegen: nach ſchön und erfolgreich vollendeten Humanitätsſtudien trat 

er in’s Prieſterſeminar ein und empfing am 31. Augnſt 1851 die heilige 

Priefterweihe. Er gelangte an’s Ziel jeiner Wünſche: zur Föniglichen 

Wirde des Prieſterthums mit gebvochener Mörperfraft, aber mit unge: 

ichwächter Geiſtesſtärke.“!) 

Fügen wir diejen Worten noch diejenigen eines jeiner früheren 

Mitichiilers und lebenstänglichen ‚Freundes, des hoch. Herrn Anton 

Aloys Darpes, emeritirten Pfarrers, jet zu Merſch wohnhaft, hinzu: 

„Wie der Liebling jeiner Brofefforen, jo war er (Breisdorffi ſtets der 

beliebte Mitſchüler einer Studiengenofjen. Sein Yieblingsitudium war 

stets die Profangejchichte. Traf es ſich, daß vor Ablauf der Stunde der 

Profeſſor P. Elomes oder Joſeph Paquet ermüdet waren vder das 

Gedächtniß ihmen den Dienſt verjagte, war WBreisdorff jedesmal bereit 

anszuhelfen und nad) Beer oder Annegarn ®) bis zum Schluß der 

Stunde die Sache recht verftändlich und deutlich zu erzählen. Auch er- 

hielt er jedes Vierteljahr für feine Geſchichtskenntniſſe die wohlverdiente 

Nummer 1, welche Nummer er übrigens auch in den andern Fächern 

davontrug. Als Seminagriſt figurierte er ebenfalls ſtetig unter den eriten 

Goncurrenten um die eriten Plätze, die man ihm gönute, weil er fie 

verdiente.” ®) 

Seine erite Anstellung erhielt der neugeweihte Prieiter am 30. 

September 1851 als Vikar zu Steinjel unter dem jovialen Pfarrer 

J. J. Felix Zimmer, „Wegen jeiner ſchwachen Stimme und jchwäd): 

lichen Gejundheit konnte er in der Seelforge nicht jo viel leilten, als er 

thun zu fönnen wünſchte. Mit Vater und Mutter führte er dajelbjt ein 

mehr oder weniger angenehmes Familienleben. Auch gab er lernbegieri- 

gen Knaben, unter andern dem Nicolaus Kayfer, nachherigem Pfarrer 

von Medingen, Lektion im Latein und andern Fächern.“ *) 

Weil Breisdorff, wie gelagt, in der Secljorge, ſeiner jchwächlichen Con: 

stitutton wegen, nur Geringes leilten fonnte, zog er ſich nad) zweijährigen 

1} „Wuremburger Wort“, Kabrgang 1892, Ar. 132, Zeite 2, Sp. 1. 

>) Pie Verfaſſer zweier rübmlichit befannter Weltgeichichten. 

3) Brief vom 29. Januar 1900, 
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Aufenthalt in feine Deimath Yuremburg zurüd, wo er jedoch nur einige 

Monate verblieb. 

Im November 1853 bezog er die Univerfität Löwen, um dafelbit 

noch Theologie und Philoſophie unter Brofeffor Ubaghs zu jtudieren, 

„Mach Luremburg zurückgekehrt, privatilierte er daſelbſt einige Zeit 

und half aus unter Profeſſor Ed. Michelis in der Nedaktion des „Lu— 

remburger Wort”, bis zu dem Tag, wo er die Redaktion jelbititändig 

übernahm, mit jedem Tag lieber gewann und mit der Zeit ein vecht 

gewiegter Zeitungsichreiber und Politiker wurde, deilen politifchen An— 

fichten und „UWeberfichten* die öffentliche Aufmerkſamkeit auf ſich zogen, 

nach denen unsern Bolitifer in Kammer und Regierung ſich vichten zu 

jollen glaubten." ') 

Doch, geben wir unſerm erjten Gewährsmann bier wieder das 

Wort: „Derr Breisdorff übernahm alſo die Redaktion des „Yurembur: 

ger Wort” und was man bei feinem äußerſt gebrechlichen Gejundheite: 

zuftand nicht hätte hoffen dürfen — er jtand derjelben dreißig volle 

Jahre vor, mit Muth und Kraft, mit Klugheit und Umficht, mit Ehre 

und fiegreichem Erfolg. 

Einmal auf dem ihm von der Vorſehung beitimmten Bolten, rich— 

tete fich feine matte, welfe Yebenstraft in neuer Frifche auf, und Gott, 

für den er nun jo eifrig und unermüdlich arbeitete, jegnete feine Mühe 

nit herrlichem Erfolg, und bald nahm das Organ der katholischen In— 

tereſſen einen kräftigen Auſſchwung, blühte herrlid auf und gedieh zu 

bedentendem Einfluß. 9 

Sp griff er denn voll Muth und mit Entichiedenheit in die öffent: 

lichen Tagesfragen hinein, fein Opfer, feine Arbeit noch Mühe ſcheuend, 

um zuerst die richtige Aufklärung zu befommen, aber auch ohne Furcht 

für die einmal erfannte Wahrheit und Gerechtigkeit einitehend, einzig der 

Ztimme des Gewiſſens folgend und mit ftetem Blick auf dag Wohl 

jeines Baterlandes und die gerechte Suche feiner Kirche als unwandel— 

baren Leitſtern. 

Es iſt unmöglidy alle ragen hervorzuheben, in die er wirfam 

über den Rahmen unſeres Blatıies, geſchweige denn eines hejcheidenen 

Artikels hinausführen. Es jet nur erinnert an's Jahr 1868, wo wir 

die legte Verfaſſung erhielten, an die Kriegszeiten von den Jiebenziger 

1) Ibidem. 

2) Gradezu lächerlich tt cs daher, wenn Herr Peter Brück diefen Aufſchwung des 

„Luxemburger Wort" ſich ats Verdienſt zuichveibe mit den Morten: „Am 1. April 

1856 übernahm sch den Truck und damir begann ein ſicheres Daſein und ſpäter Die 

allmälige Entwickelung Des Blattes“— (Vebeusgeſchichte Des VYuremburger Wort für 

Wahrheit und Recht. 1848-1884, 2. 3.) 
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Jahren, wo er über die Atriegsereigniffe jo genaue und jpannende Ein: 

zelheiten brachte, an dieje jturmvollen Zeiten, wo das Land zum Bis— 

thum conftitwirt wurde, ein Ereigniß an dem Herr Breisdorff mit dem 

verftorbenen Herrn Servais große Verdienfte erworben, an jein fleifiges 

Eingreifen in die Arbeiterfrage u. ſ. w. 

Und als man durch den berüchtigten Sanzelparagraphen die Frei— 

heit des ſeelſorglichen Wortes zeritörte, da ſtand der Verſtorbene wieder 

auf der Brejche, unermüdlich und frei die Sache der Freiheit und der 

Kirche vertheidigend. 

Welch regen Antheil nahm er nicht am Sculfampf, der Anfangs 

der jechziger Jahre im Lande ausbracdh. Seine Verdienste auf dieſem 

Gebiete allein genügen, ihm im Gedächtniß feiner Freunde und Leſer 

einen unvergeßlichen Blag auzuweiſen. — Und nicht allein die großen 

Lebensfragen der Kirche fanden im Dingeichiedenen einen jieghaften und 

opferwilligen, einen vitterlichen Kämpfer ; aud) den minder wichtigen An— 

gelegenheiten bot er Raum in jeinem Blatt und feine Klafje von Bür: 

gern, kein Intereſſe war ihm zu gering, wenn es galt, dem Recht zum 

Sieg zu verhelfen. 

Und dieje lebendige Theilnahme am öffentlihen Wohl verlien ihn 

nie, jelbjt nicht im feinen legten Yebenstagen, und es gereiht uns zu 

großem Traſt und zur ſüßen Genugthuung, öfters mit ihm über öffent: 

liche Fragen, zumal wenn fie in jeine verdienftvolle Vergangenheit zurück— 

griffen, ums beiprochen zu haben. Er that es mit der wärmſten Liebe 

und der arößten Zuvorkommenheit. 

Dier wäre auch jeine unbedingte, lauterjte Umeigennügigfeit hervor: 

zuheben. Nie juchte er in der Preſſe feinen eigenen Bortheil, nie jeine 

Berjon, nie ließ er ſich durch Verſprechen oder jonitige zweifelhafte 

Mittel beeinflujien. 

Eine jo lange und erfolgreiche Jonrnalijtenlaufbahn, die ihn ganz 

in alle Berhältniffe und Intereſſen des Landes eingeweiht hatte, und 

jeine perjönliche Yoyalität befähigten ihn, wie wenig Andere, einen wirf: 

ſamen Antheil am öffentlichen Leben zu nehmen; er ftellte 1881 jeine 

Kandidatur für ein Pepntirtenmandat im Kanton Redingen auf und 

wurde (mit großer Majorität) gewählt. Meitglied der legislatorijchen 

Körperichaft, blieb er den Grundſätzen freu, die er jo lange mit der 

‚Feder verfochten, und lien feine Gelegenheit unbewußt vorübergehen, für 

die Rechte der Kirche umd der Schule und in der Gejellichaft einzu- 

treten. Insbeſondere aber nahm er jich feines lichen Wahllantons 

Redingen mit großem Fleiß und jeltener Dingebung an. Wir errinnern 

nur an die nene Eijenbahn von Nedingen —Martelingen) an deren 

Zujtandefommen er einen weiten Antheil hat. 
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Seine politifche Ihätigfeit nahm ihn aber wicht jo ſehr in Anipruch, 

dar fein Stand als Prieſter alle echte verloren hätte. Sein Beichtituhl 

war jehr beincht und jogar fand er Zeit, ſich dem dritten Orden des 

heiligen Franzisfus lange Jahre und mit großem Erfolg (als oberſter 

Leiter in unjerm Lande) anzunehmen. Meerhvürdiger Weile fügte es 

Gott, daß der Schlaganfall, der ihm das Leben fojtete, ihn gerade bei 

der Ausübung der ſüßeſten PBriefterpflicht ereilte, als er nämlich einem 

Kranfen die hl. Oelung reichte. 

Ein hartes Geſchick legte den arbeitsfroben Mann während der 

legten zehn „Jahre brach Für die öffentliche Wirkſamkeit. Im Jahre 

1886 traf ihn der erite Schlaganfall — merfwürdiger Weile am Jahres: 

tage jeines Todes — lähmte ihm die ganze linke Seite und machte ihn 

unfähig für jede öffentliche Thätigkeit. Seine Geiftesfraft blicb aber 

noch immer ungejchwächt, und jo wirkte er noch im Stillen fort, joviel 

ihn noch vergönnt war. Gerade hier erjcheint jeine große Arbeitskraft 

in jchönem Xichte, indem er größere litterariiche Arbeiten in Angriff 

nahm, die er leider nicht zum Abſchluß brachte. In dieſem Falle ift 

z. DB. eine unternommene Darftellung des Lebens des jel. Erzbiichofs 

Adames nach feinen PDirtenbriefen, andere längere Arbeiten für die 

Revue generale, u. ſ. w." 

Danf der forgiamen Pflege die dem jo ſchwer Erfrauften zu Theil 

wurde, erbolte er fi) nad) und nad) wieder in jo weit, daß er jeinen 

DObliegenheiten als Vikar an der Muttergottes-Stapelle auf dem Glacis ?) 

gerecht werden konnte, wenn er auch nicht den frühern volljtändigen 

Sebraud; der gelähmten Glieder wieder erhielt. Am 8 Mat 1892, 

gegen 10 Uhr Vormittags, gerade während er in dem Hauſe Stetten 

auf dem Limpertsberg, einem Schwerfranfen die h. legte Oelung jpendete, 

traf ihn ein zweiter Schlag in Folge dejfen er, nach Empfang der hl. 

Sterbejaframente, zweit Tage Ipäter, d. b. am 10. Mai 1892 in ein 

beiferes Leben hinüberging.®) 

Am Donneritag, den 12. Mai, um + Uhr Nachmittags fand unter 

jehr großer ITheilnahme das Begräbniß ſtatt. Zahlreiche Freunde von 

Nah und Fern aus dem geiftlichen und dem Laienſtande waren erjcie: 

nen, um den Verftorbenen die legte Ehre zu erweilen. Die Begräbniß: 

feier wurde von hodyw. General:Bikar, Herrn Johann Bernard Krier 
vorgenommen und bis über 50 Geijtliche, wovon die meilten im Chor: 
rod, umſtanden das offene Grab. Herr Staatsminister Eyſchen, mehrere 

Deputirten und verichiedene andere Würdenträger chrten durd ihre 

1) Luremburger Wort. Jabra. 1892, Nr. 132, &. 2, Sp. 1-2. 

2) Zu dieſer Stelle war Herr Breisdorf Ende 1885 ernannt worden. 

3) Yuremburger Wort. Jahrg. 1892, Nr. 130, S. 3, S. 3. 
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Iheilnahme das Andenken des Dingeichievenen. !) Am folgenden Tage 

fand, unter eben jo zahlreicher Betheiligung der feierliche Leichendienit 

für die Seelenruhe des nun Deimgegangenen, in der Kathedrale zu 

Zuremburg statt, au welcher Kirche er von 1855 bis 1885 als Bikar 

angeichrieben gewejen war. ?ı 

Dean hätte denken fünnen und müflen, die Nedaktion der „Xurem- 

burger Wort“ nehme alle Zeit und alle sträfte des Herrn Breisdorff 
vollftändig in Bejchlag, und das zumal während der langen jahre, wo 

auf ihm ganz allein die Heritellung desjelben ruhte. Und dennoch fand 
der umermüdliche, ftrebjame Mann, noch Zeit fi) mit anderen litterart- 

jchen Arbeiten zu beichäftigen.. So weit uns befannt geworden iſt, ſind 

von Herrn Breisdorff die nachfolgenden Werke im Drud erichienen : 

1. Gejchichte der St. Michaelstirche in Luxemburg. (Ju den „Pu- 

blieations de la Société archeologique de Luxembourg“, Tome 

XII, Annee 1856, p. 79—130 et p. 167.) 

2. Georg von Eyjchen. (Ibid. Tome XIV, Annee 1858, p. 

144-165.) 

3. Die Herenprozeffe im Herzogethum Luremburg,) (Ibid. Tome 

XVI, Annce 1860, p. 143— 192.) 

Die beiden erjten Schriften verfchafften denn auch Herrn Breisdorff 

die Ehre am 22. Oftober 1857 zum eorreipondirenden und am 22, Juli 

1858 zum wirflien Mitglied der Luxemburger Alterthumsgejellichaft 

ernannt zu werden. 

4. Antwort anf die Angriffe im „Courrier® gegen das Hirten— 

jchreiben des Hochw. Hrn. Apoitolifchen Provikars. Luxemburg, Peter 

Brüd 1860. 

5. Erinnerung an die Biichofsweihe des Hochw. Herrn Nikolaus 

Adames, Biichof von Halikarnaß und Apoftoliicher Vikar des Großher— 

zogthums Luxemburg. Yuremburg. Peter Brüd. 1869. 

6. Das zweihundertjährige Jubiläum und die Krönung des na: 

denbildes Maria’s, der Mutter Jeſu, der Zröfterin der Betrübten. 

2. Juli 1866. Luxemburg. Peter Brüd. 1867. 

1) Ibid. Nr. 134, ©. 2, Ep. 4. 

2) Bon fernen Mepitipendien und feinem Houorar als Redakteur hätte Hr. Breis- 

dorff gewiß nicht jtandesgemäß leben können, Wie ev nämlich einem feiner intimiten 

‚Freunde meitgetbeilt bat, erhielt er als Erſatzmann des erkrankten Dr. Ed. Michelis 

100 Franken Honorar. Als ſelbſtſtändiger Redakteur erhielt er zuerit 500, dann 600, 

ipäter 800, darauf 1200 und schließlich 1400 Franken Gehalt, d. b. zu viel um zu 

jterben, aber zu wenig, um zu leben. Daber ließ ibm der hochw. Herr Adames ein 

Vikarsgehalt der Pfarrlirche zu U. Yicben Frau zufommen, wohin er aber doch ver: 

fchiedene mit diefer Stelle verbundenen Übliegenbeiten erfüllen mußte. 
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7. Der dritte Orden des h. Vaters Franzisfus Seraphifus und 

jeine Regeln. Zuremburg. Peter Brüd. 1876. ') 

8. (In Collaboration mit Herrn Dechant Bernhard Haal): Zum 

frommen Andenfen an den hochwürdigen Herrn Nikolaus Wie. Luxem— 

burg. Peter Brüd. 1879, 

9. Die Luxemburger Schul-Frage. Luxemburg. J. Dary (St. Pau— 

lus-Druderei) 1880. 

10. Tagzeiten vom heiligen Franzisfus Seraphifus. Luxemburg. 

Peter Brüd. ?ı 

11. Die neue Muttergottesfapelle auf dem Glacis zu Luremburg. 

Luremburg. St, Baulus-Druderei (J. Dary.) 1885. 
12. Wblafgebete aus den Schriften des heil. Alphonjus. Aus dem 

Italieniſchen überjegt von P. Pladys, aus dem Orden der Redempto— 

riſten; in's Deutjche übertragen. Dülmen. Laumann. 1888. 

13. Das Leben eines Banditen. Yon Louis Vedy, aus dem Fran— 

zöfifchen frei überjegt. (Feuilleton des „Luxemburger Wort“, Jahrg. 

18%, rn. 90—195.) 

14. Die weiße Waiferlilie. Epijode aus der franzöjiichen Revolution 

von 1789. Bon Frau Amalia Strüman. rei aus dem Franzöſiſchen 

überjegt. (‚Senilleton des „Luxemburger Wort“, Jahrg. 1890. Nrn. 
196— 227.) 

15. Führer für die Seelen, um die große Kunſt des Heils, das 

Gebet, zu lernen. Eine Sammlung der jchönften Gebete des heiligen 

Alphonjus von Liguori für jeden Tag, jede Woche und jeden Monat, 

die verichiedenen Zeiten des Jahres und die hauptjächlichiten Verhältnifje 

des Lebens. Gejammelt von P. Saint-Omer aus dem Orden der Ne: 

demptoriften. In's Deutiche überjegt. Mit Genehmigung des biichöflichen 

Seneralvifariats Münster und Empfehlung des hochwürdigſten Biſchofs 

von Luremburg. Münfter i. W. Alphonfus-Buchhandlung. 1891. 

16. Ruſſiſche Zuftände. Verfaßt von Fürft Yubomnosfi, frei über: 

jet. (Fyenilleton des „Luxemburger Wort”, Jahrg. 1892. ern. 64— 280.) 

Außer den bereits oben angedeuteten Arbeiten für die „Revue 

generale de Bruxelles“, über welche wir aber leider feine weiteren 

Kenntniſſe bejigen, und dem Manuscript über das Leben des hochw. 

Herrn Biichofes Adames auf Grundlage der von dieſem Prälaten ver: 

öffentlichten Hirtenbriefe), hatte Herr Breisdorff noch ein weiteres 

1) Die zweite Auflage erjchien bei Johann Hary (St. Paulus-Druckerei) zu Lu— 
remburg im Jahre 1885. 

2) Das Drudjabr diefes Büchlens iſt uns nbelannt. 

3) Fragliches Manuscript foll fih in Amerila in dem Befige eines Zeitungs 

ichreibers befinden. Was hieran Wahres it, fünnen wir natürlich nicht wiſſen. Daß 

aber ein jolches VRanuscript beftanden, it ganz gewiß, da Herr Breisdorff jelig uns 

dasfelbe einſt gezeigt bat. 
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Werk in der Arbeit, welches die Geſchichte unferes Baterlandes während 

der drei legten Jahrhunderte behandeln jotlte. ") 

Aus dem Öejagten geht zur Genüge hervor, daß Herr Breisdorff 

in ſeinem ganzen Weſen und Wirken ein überaus fleißiger, frommer, wiſſen— 

ichaftlich gebildeter, von Baterlandsliebe glühender “Priefter war, dem 

jene religiöje Ueberzeugung über Alles ging, der für feinen heiligen, 

fathottichen Glauben Gut und Blut zu opfern bereit gewejen wäre, wenn 

die Umftände es jo verlangt hätten. Beſſer können wir diefe biographiiche 

Notiz Über den dreifigjährigen verdienjtvollen Redakteur des „Luxem— 

burger Wort, nicht jchließen, als mit den Worten des bereits mehrmals 

eitirten Artikels: 

„Doch wir müſſen der Feder Einhalt gebieten, indem es uns un— 

möglich ijt, das Berdienit des heimgegangenen Prieſters nach Gebühr zu 

jchildern. Xebhafter, als wir e3 Tagen können, lebt dasjelbe fort im 

Andenken Aller, die ihn fannten, und für die er gewirkt hat. 

Mit warmer Pietät vertrauen wir unſem Blatt}, dem Feld jeines 

rüftigen Schaffens, dem Sammelplag feiner Verdienfte, wir’ dürfen wohl 

jagen, dem Kind jeiner Sorgen, dieje dürftigen Worte der Anerfennung 

und Verehrung an." ® 

Das war alfo der Mann, weldyer Dr. Eduard Meichelis’ Erbichaft 

in Betreff des „Kuremburger Wort” übernommen hatte. Doch fahren 

wir jeßt fort mit der Geſchichte dieies Blattes. 

Still und unbemerkt war Herr Breisdorjf als Gehülfe des Herrn 

Dr. Michelis in die Redaktion des „Wort“ eingetreten; till und ohne 

irgend welches Aufſehen zu erregen, trat er, nach Michelis’ Tode auf 

als jelbititändiger Redakteur, und zwar, wie wir oben ſchon hervorge- 

hoben haben, ohne daß man aud) nur im Öeringiten den Redakteurwech— 

jel gemerkt hätte. Gewöhnlich, wenn ein neuer Redakteur irgend eines 

jchon längere Zeit beftehenden Blattes zum erften Mal in demielben 

auftritt, theilt er den Lejern jein Programm mit. Nicht aljo that Herr 

Breisdorff. Sein Programm war ja genau dasjenige jeines jeligen 

Vorgängers. Ein neues hatte er alſo auch micht nöthig aufzuftellen. 

Erft gegen Ende des Jahres 1855) benützte er, bei Ankündigung des 

nennen Jahrganges, die Gelegenheit, ganz Elipp und flar, m einigen gut: 

1) Ueber deſſen Verbleib wiſſen wir abſolut nichts. In feinem Nachlaſſe fol, wie 

uns von zuftändiger Seite verfichert worden ift, fich feine Spur davon gefunden baben, 

Und doch bat Hr. Breisdorff uns perföntich zu verſchiedenen Malen auf's Ausdrüdlichite 

verfichert, daß er chen ein paar hundert Seiten davon geſchrieben babe. . 

2) D. h. dem „Yuremburger Wort für Wahrbeit und Recht.” 

3) Yuxremburger Wort, Jahrg. 1892, Nr. 132, S. 2, Ep. 2. 

4) 3. 152 vom 23, Dezember 1855, S. 1, Ep. 1) 
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durchdadhten Sätzen, das Michelis’sche Programm aud) als das einige 

hinzuftellen. Seine Worte lauten: „Das „Luremburger Wort“ wird mit 

dem 1. Yan. feinen 9. Jahrgang beginnen. Es wird fortfahren, dem 

Berufe treu zu bleiben, den es fi) von Anfang an geitellt umd erfüllt 

hat: Stärkung der Autorität in Kirche und Staat. Die Sadje, der es 

dient, wird es mit Freimuth und Entichiedenheit vertreten. Enge an Die 

ewigen Grundfäge der Neligion fi) anschließend, liebt es nicht Wechjel 

und Aenderungen in jeiner Geſinnung und neigt es jih micht dahin, 

wo ihm Nutzen und Belohnung für die NAufgebung jeiner Grundſätze 

winfen möchte. In feiner politifchen Richtung hält es feit an den Frei— 

heiten und Inſtitutionen des Landes, und wird diejelben gegen Jedweden 

vertheidigen. Um jo mehr findet das Land in ihm eine Stüge für fie, 

als es auch in feiner Politik Religion und Gewiffen zu Grund gelegt 

hat." 

Sollte man bei Lejung diefer Worte nicht glauben, ſie jeien aus 

Michelis' Feder gefloffen ? Es ift ganz der Geift, ja wir möchten jagen, 

aud) die Sprache des verjtorbenen Michelis in ihrer kurzen Gedrängtheit 

und Stlarheit. 

Fortſetzung folgt.) M. Blum. 

Was ich möchte. 
(Influensa-Gedanken.) 

de — 

Wiſſen möchte ih die Seit Schauen möchte ich den Baunt, 

Wiſſen Jahr und Taa und Stunde, Mb er wächſt, ob er fchon lieget, 

Wo ich Erdenvagabunde Deſſen Holz zum Sara gefüget, 

Steh ins Baus der Ewiafeit. Mich umfänat im enaen Raum, 

Kennen möcdte ich den Plat Werfen möcht’ ich einen Blick 

Kennen jenes Fleckchen Erde, Auf das jel’ae Plätzchen droben, 

Wo id} letlih ruben werde Wo ich meinen Gott joll loben 

Nach der arofen Erdenhatz. Emwia in dem Bimmelsalücd, 

N. Leonardy. 



T’Halefnuscht vum neie J oer, 
nom Lamartine, 

vorm Charel Müllendorff. 

I. Vun den Ablecke get eng Stonn gebueren; 
Ons Stonnen fannen an dem Dag hirt Gräf: 
Ons Deg gesi mer ın dem Jo'r zerfurren, 
Ann d'Rei vu Jo're ma’n den Zeiteläf. 

2. All Zeite fleissen a milliotne Wälen, 
O Gott, aus denger eiwıg reicher Hand; 
Ma fir z’erschöngen änn eweögzefälen, 
As en Ablöck genog fir d'Mensehekand. 

3. Wel oft gesi mer d’Joren söch erneiern ! 
O wei geschwen e Jor s&eh went a kei'rt! 
Ech wöss net ob deh nach e ganzt werd feiern : 
Wät &ch verliewen, t'Hoffnong dät verlei'rt, 

4. Dein Mensch sei Leichtsenn wot et se verdreiwen 
D’Ableeker, dei séeh höfen an d. m Jor; 
Ma trei as d’Au’r um Tür se opzesehreiwen, 
Wei jeizt se t'Klack an d’Eiwegköt 'sou klo’r! 

Le minuit du Nouvel An, 
par Lamartine. 

Des ınoments les_heures sont nöes, 
Et les heures forment les Jours, 
Et les jours forment les anndes 
Dont le sicele grossit son eours! 

Mais toi seul, 6 mon Dieu, par siecles tu mesures 
Ce temps qui sous tes mains conle sternellement ! 
L’Homme compte par jours; tes eourtes erdatures 
Pour naitre et pour mourir ont assez d'un moment! 

Combien de fois deja les’ai-je vus renaitre 
Ces ans si prompts A fuir, si prompts A revenir ? 
Combien en eompterai-je encore? Un seul peut-etre; 
Plus le passe fut plein, plus vide est l’avenir. 

Cependant les mortels avee indifförener 
Laissent glisser les Jours, Jos heures, les moments : 
L’ombre seule marque en silence 
Sur le eadran rempli les pas muets du temps ! 



6. 

* 

11. 

. O Mensch, erwech ! ann hei'r wei t'’Zeiten richten 

Don eisen Zr um Tür op Halefnurcht ! 

(ef Ueeht! et hurt elo e Jor seng Fliehten 

Dei £’Ro" net kannten, ınät dohigelurgt. 

OÖ wei de Schläg, de kaum en Ableck dauert, 

Fir eiweg, eiweg vun enaner schet 

T’leseht Jor, dät en ewei en dout betrauert, 

Vum Jor, dat kent a sech an Hoffnong klöt ! 

7. Wei trotzt am Jor de stolze Mensch «le Stonnen, 

Wann hien ssch starek filt am blanne Gleck ! 

Dei Stonne sen um Zifferblät verschwonnen, 

Ma fir d’Gericht hurt t’Klack gezielt hir Schreck. 

O0 wo et net, der enger Stonn ze trotzen, 

Wel dei hust wei keng aner Stonn e Klank : 

Se rift ganz hart, dass & soll t’ZAit benotzen ; 

Sr dreit am Hirrz e Stéek vum Grafgesank. 

. Dei aner Stonnen an dem Joer gleichen 

Dem lichte Fonss, de fleit um Spigeleis, 

Et heiert en se net eweg söch schleichen, 

Ann ob se dogewirscht. get & kaum weis. 

10, Ma eng Minut muss och tlicht Seile keiren: 

"T as dei vun Halefnueeht am Enn vum Jo'r. 

S’erschreekt och d’Otren, dei net wellen heiren, 

Ann: „Ziel möch, wei meöch !* rift se hart a klo’r. 

„Eeh se va Gott gezielt: ziel möch mat Furrecht, 

„Ech se fir Gott a fir deng Seil gescheckt ! 

„Zirl mech ! Du hues deng Zeit vu Gott geburregt ! 

„Gef Ueeht ann ziel mech, dasstlescht Rechnong gleekt !* 

On Toublie; et voilä que les heures fideles 
Sur l’airain ont sonnd minuit, 

Et qu’une annde entiere a replic ses ailes 

Dans l’ombre d’une seule nuit. 

De toutes les heures qu’affronte Les autres s’6loignent et glissent 

L’orgueilleux oubli du trepas, Comme des pieds sur les gazons 

Et qui sur lairain qui les compte Sans que leurs bruits avertissent 

En fuyant impriment leurs pas, Des pas nombreux que nous faisons ; 

Aueune A l’oreille insensible Mais cette minute accomplie 

Ne sonne d’un glas plus terrible Jusqu’au eur löger qui l’oublie 

Que ce dernier coup de minuit, Porte le murmure et l’effroi ! 

Qui, eomme une borne fatale, Elle frémit A notre oreille, 

Marque d’un supreme intervalle Et loin de l’homme quelle &veille 

Le temps qui commence et qui fuit! S’envole et lui dit :- Compte moi! 
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12. „Ziel m&ch gesehwen: ech kann net länger bleiwen 

„Ech stierwe gleich, nodßm ech d’Jo’r geschlosst ; 

„Ziel t’Stonnen all, dei d’Jo’r der op welt schröiwen: 

„TI kent köng erem, dei emol as vertlosst.“ 

13. O Gott! Du bas den Hörr vun allen Zeiten, 

Fir dech sen dausent Jo'r 'mol net “ng Stonn ; 

Du kucks den Zeitelaf vun alle Seiten, 

E stet vir dengem A, wei d’Mettessonn. 

14. Dei Bleck geseit, ir d’Joer as geburren, 

Wät et fir d’Menschen dreit an sengem Schovss : 

Ma mir! Vergiewes siche mir z’erfurren 

Aus sengem stomme Mond onst donkelt Lous. 

15. Soll ech d’gebuere Jo'r mat Fröd begreissen ? 

Soll et verdängen Zurr a Fluch vun dir? 

Soll &ch dei Sögen an dem Jo'r geneissen ? 

Soll ech et wensche wät eweg va mir ? 

16. Der Welt kent d’Jor entgeint mat blönkeg Frichten, 
Dei an dem Kitr se voll vu Geft a Sand, 

Op dei sech Hierz ann Hänn begierlich richten, 

Bis t'Lepsen söch ınat Ekel ofgewant. 

17. D’bedrue Welt geseit o Jo’r vergoen 
Mat Hänn voll schei Verspriechen uni Trei, 

Verlangen ann drop Ekel, Led a Ploen, 

Genoss vun engem Dag a langeg Rei. 

Compte-moi ; car Dieu m’a eomptee FEmporte avec elle une annde 

Pour sa gloire et pour ton bonheur! En amene une autre demain! 
Compte-moi! je te fus pretee, Compte-moi ! ear Je temps me presse ! 

Et tu me (devras au Seigneur! Compte-moi ! car je fuis sans cense 

Compte-moi ! ear l’heure sonnde Et ne reviens jamais en vain! 

Seigneur! pere du temps, maitre des destindes ! 

Qui eomptes comme un jour nos mille «t mille annces, 

Et qui vois du sommet de ton &ternite 
Les jours qui ne sont plus, ceux qui n’ont pas ete! 

Toi qui sais d’un regard, avant qu'il ait eu l’ötre, 
Quel fruit porte en son sein le sicele qui va naitre! 

Que m’apporte, ö mon Dieu, dans ses douteuses mains 

Ce temps qui fait l’espoir ou l’offroi des humains ? 

A mes jours melanges cette annde ajoutde 

Par la gräce et l’amour a-t elle été eomptée? 

Faut-il la saluer comme un present de toi 

On lui dire en tremblant: Passe et fuis loin de moi! 
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18. Bedrusen as, de mat der Welt welt hälen ! 

E seit an d’Mier a baut en Haus op Sand: 

Wei glecklech as, «den d’Leift zu hir leisst fälen, 

A roteg let sein Hierz a Gottes Hand! 

19. "T as Zeit, dass ech a Gott a Seil vil denken, 

Dass jider Bild vir söngem Bild verschwent, 

Dass ech mat hel'gem Ierscht mein Hirrz em schenken, 

Dät allzu lieht de We zum Sehl&echte fent. 

20. Am Glawe soll mei Geöseht sei Licht sach huelen, 

We' «’Ierd am Do hirt Lieht krit vun der Sonn. 

Wei sech verzi'rt de Weiräch op de Kurlen, 
Soll d’Leift meng Seil verziere Stonn fir Stonn ! 

21. Ech well meng Deg benotzen a betrurchten 

Wät Gott vu mir begiert am Zengtgebot, 

Mein Hirrz zerschmelze lossen an den Nurehten, 

Weil um Altor sceh d’Wuess verziert fir Gott. 

22. O nen! Dei Zeit, dei t’Hierz erhieft no urwen, 

Aun all Minut mat zudem Welle fellt, 

Dei get net we! en doude Leif begruswen, 

Wel se nom Dotd bei Gott fir e'weg gelt. 

23. Wei traureg! welt éch d’deier Zeit verdreiwen, 

Wa vlecht ken Dag, keng Stonn me! vir mer leıt ! 

Dann hätt ech nemen Ziffern opzeschreiwen, 

Am Enn vun önger langer Lieweszeit ! 

I,es autres tour A tour ont passe les mains pleines 

De desirs, de regrets, de larmes et de peines, 

D’apparences sans corps, troublant l’äme et les youx, 

De delices d’un jour et d’eternels adieux, 

De fruits empoisonnes dont l'&eorce perfide 
Ne Iaissait dans mon ew@ur qu'une poussiere aride! 

Mon eaur leur demandait ce qu'elles n’avaient pas, 

Et ma bouche A la fin disait toujours: Helas! 

Et qu'nttendre de plus des sieeles et du monde! 

Je fondais sur le sable »t je semais sur l’onde. 

Il est temps. 6 mon Dieu! que mon cur detrompe, 

Et de ta seule image à jamais oceup6, 

Te eonsaere A toi seul ces rapides anndes 

Par mille autres desirs si longtemps profandes, 

Et de tenter enfin si des jours pleins de toi 

Dont la Iyr» et l’autel serxient le seul emploi, 

Bo B 



24. U Gott well äch op möngem W& möch hälen, 

'Sos lang e Gottes Sonn beschönge soll ; 
Ma ir aus denger Hand meng Stonne fälen, 

O Gott, mat dengem Söge mäch se voll! 

25. "T get oft eng Rei vu Joren an dem Liewen, 

Dei hir Geburt an engem Dag hu font, 

Wei Risebein a Bescher sech erhiewen 

Aus &ngem Kirr, de séech verstoppt am Grond. 

26. Duerfir werd sch net nolössen ze hieden, 

Dass du bewäche solls meng Trett a Schrick, 

Dass ech op mengem W& inch net vertrieden, 

Ann emmer viru gin, kömols zer6ck. 

27. Löss mech dei Welle jider Dag erkenzen, 

A feier du mei Well zu guder Dot. 

Fir t’Zeit, wor sceh zum Hierscht ıneng Jo'’re wennen, 

Soll jider Stonn auswerfen d’gleekleech Sot. 

28. De Laf vum Zör um Tür, den t'Zeiten dreiwen, 

Den dreif meng Seil, den dreif mein Hierz zu dir! 

Den Engel, ılen huet t’Stonnen opzeschreiwen, 

De schreif d’Geschieht vun dönger Leift a mir! 

29, „All Stonne woren trei, soll d’Sonn dir soen, 

Wann s’an der Fre! d’Natur mat Lieht beklöt ! 

Ann onsen treie Grouss soll si der droen, 

Ir sowes .no der Arbecht rote get. 

Dont l’itude et amour de tes saintes merveilles 

Jusqu’'au milien des nuits prolongeraient les veilles, 

Et dont l’'humble priere en marquant les instants, 

Chargerait d’un soupir chacun des pas du temps, 

S’enfuiront loin de moi d’un vol aussi rapide 

Et laisseront mon Äme aussi vaine, aussi vide, 

Que ce temps qui ne laisse en achevant son cours 

Rien, qu’un chiffre de plus au nombre de mes jours! 

Bönis done cette grande aurore Que chaque instant, chaque minute 
Qui m’&claire un nouveau ehemin ; Te prie et te loue avee moi! 

Benis, en la faisant &elore, Que le sablier dans sa chute 

L’heure que tu tiens dans ta main! Entraine ma penséoe & toi! 

Si nos ans ont’ aussi leur gerine Qu’un soupir A chaque seeonde 

Dans cette heure qui le renferme, De mon caur s'eleve et r&ponde ; 

Benis la suite de mes ans! (Que ehaque aurore, en remontant, 

Comme sur tes tables propices, Chaque nuit en pliant son aile, 

Tu eonsacrais dans leurs premices Te dise: Toute heure est fidele, 

La terre et les fruits de nos chants! Compte ta gloire en les comptant ! 



30, 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

Meng Seil mat hirem Leif, mei ganzt Bestoen, 
Loug eiweg schein, o Gott, an dengem Göscht : 

0 denk u möch fir kös mer ofzeschloen 

Wät meng grouss No"t an Armut vun dir hescht ! 

As t’Sehoflehen. a Gefor an d’Deift ze fälen, 

Da gef wät an dem Sturm e Scheff verlängt :: 

De Wand, de virun dreift, mat gläte Walen, 

E sich’'re Stier ann t’Hoffnong, der net bängt 

Du könns den Dag ann t'Stonn vun allem Stierwen, 

T’Stonn, wor de Blumekil’ch seng Frücht soll dro'n, 

T’Stonn, wo" de Mensch sein e'wegt Haus soll ierwen, 

T'Stonn, wo" dem Floss sei Laf an d'Mier soll go'n. 

Un Dag ze fre', ze speit, ka vil verdierwen: 

Dir liewen ch. 'so" lang dene Hand me&eh hält, 

A mat Vertrau'n gin éeh entgeint dem Stierwen: 

Dät as meng richteg Stonn, de) dir gefällt. 

"T as net ze frei, wells du köng Stonn mei schüönken; 

Wells du nach Joren hefen, net ze spe't; 

A weis du denks, 'so" solle mir och denken, 

Ob jonk oder ob äl, wann t!l&eseht Stonn schleit. 

'Sou kann ech roveg mech op dech verlössen, 

Wann d’Wäle vun der Zeit mech zu dir dro'n, 

Wons du, o Gott, onst Gleck ges uni Mössen, 

Ann en d’Würt „eiweg“ endleeh ka versto'n. 

De Scheffer kann sein Nacher gut entbeiren, 

Wann en um Ufer huet e sich're Fouss; 

A wät soll ech nach vun der lerd bege’ren, 

Wanns du fir eiweg bas mei sellegt Lous ? 

Mais si, des jours que tu fais naitre Le grain sait quand il deit &elore, 
Chaque instant me reporte à toi, 
Toi dont la pensee est mon ötre 

Souviens-toi sans cesse de moi ! 
Donne-moi ce que le pilote 

Sur l’abime oü sn barque flotte 
Te demande pour aujourd’hui : 

Un flot calme, un vent dans sa voile, 

Toujours sur sa töte une 6toile, 

Une esperance devant lui! 

Presse à ton gre, ralentis l'’ombre 

Qui mesure nos courts instants! 

Ajoute ou retranche ]e nombre 

Que ton doigt impose à nos ans! 

Ne l’augmente pas d’une aurore! 

L'epi sait quand il faut mürir ! 

Un jour le Hletrirait peut-ätre; 

Seul tu savais l’heure de naitre, 

Senl tu sais heure de mourir! 

Qu’enfin sur l’eternelle plage 

Out Von eomprend le mot Toujours ! 

Je touche, port sans orage 

Par le flux expirant des jours ! 
Comme un homme que le flot pousse, 

Vient d’un pied toucher sans secousse 

I,a marche solide du port, 

üt de lautre, loin de la river, 
Repousse à l’onde qui derive 

L’esquif qui Na eonduit au bord! 

—r — — 
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Der Luremburger Kunſtverein. 
Unter dem Hohen Protektorate 

Ihrer Königlichen Hoheit, der frau Großberzogin von Kuremburg. 

von 

Michael ENGELS. 

Mit einem Borträt.) 

Schluß.) 

Die auf die große Ausstellung folgende erjte ſelbſtändige Ausftellung 

des Vereins fand in der großen Aula des Athenäums vom 1. bis 15. 

September 1896 jtatt. Die Eintrittsgelder und der Erlös einer von der 

Megierung genehmigten Tombola famen der mager gewordenen Kaffe 

jehr zu ftatten, und der damalige Sekretär, Herr Architeft Xiefring, 

hatte auch diesmal, wie früher jein Vorgänger, Herr Traus, das 

Vergnügen, verichiedenen Mitgliedern die Nachricht mitzuteilen, daß 

ihre Werfe Käufer gefunden. Unter den nen beigetretenen Mus: 

jtellern figurierte als gute, sehr wertvolle „aquisition“ der Name 

eines der tüchtigften und befanntejten der belgischen Aquarelliften, des 

Herrn Louis Tig. Seine Bilder, deren Motive er teils unjerem Lande 

(Vianden, Wilg), teils feiner belgiichen Deimat (Umgebung von Brüffel) 

entlehnt hatte, waren geradezu virtuos behandelt und wirkten belchrend 

auf die Künjtler und das Publikum. *) 

Man hätte num denfen jollen, die zweite jelbjtändige Ausftellung, 

die zwei Jahre jpüter, im September 1898 im Athenäum  jtattfand, 

müßte dasselbe günftige Ergebnis zu verzeichnen gehabt haben. Innere 

und äußere Urjachen aber trugen dazu bei, das Unternehmen im deu 

Augen des Publikums als geringwertiger ericheinen zu laffen, trotzdem 

ausgezeichnete Werke von Tig, d'Huart, Huberty, Blanc, Seimeg, A. 

Thyes, Aug. van Wervefe und Frau U. Bescatore, neben den Zculp- 

turen von Mich und den talentvollen Kopieen von den Damen Röthe 

und Jungeblodt vorhanden waren. Die Preſſe jchwieg oder übte eine 

herbe, meiſt ungerechte Kritif, deren Anhaltspunkte ihr leider aus dem 

Schoße der Gefellichaft jelbjt zugegangen waren. Perſönliche Intereſſen 

und Berftimmung einzelner Mitglieder gegen einander waren dis Haupt: 

urfachen diefer Erſcheinung, die ſchließlich das Beſtehen des Vereins ge- 

fährdeten. Man machte eben eine Kriſe durch, aber trog der bedauerlichen 

Thatſache, daß einige jehr geichägte Mitglieder wie die Herren Pens, 

7 Die größere Zahl dieſer Bilder iſt das Eigentum des Rentners Herrn Tony 

Dutreur geworden. 
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Neginald Bottomley, Ferdinand d'Hiart umd im neueſter Seit die 

Architeften Traus und König aus dem Berbande austraten, erjtarfte 

derjelbe doc, bald wieder, indem die der guten Sache treu gebliebenen 

Elemente desjelben umd die nen Beigetretenen um jo feiter zujammen: 

hielten. Es begannen mun die oben citierten genußreichen Vortrag: Abende, 

die viele neue Mlitglieder dem VBerbande zuführten, jowie den Auf und 

das Anjehen desjelben außerordentlich befejtigten.*) Auch die gewöhnlichen 

Vereinsabende (Samftags) wurden wieder rege bejucht und machten der 

Gefahr einer Verſumpfung ein Ende. Augenblidlid; arbeitet man ener: 

giich an den Vorbereitungen ‚zur geplanten dritten jelbitändigen Aus: 

jtellung, die in den Pfingſttagen diejes Jahres ftattfinden ſoll. Allem 

Anjcheine nad) wird fie gelingen, da in den inländiichen Werfftätten 

fleißig gearbeitet wird und ansländiiche bedeutende Künjtler, wie Titz 

(Brüffel), v. Pidoll (Frankfurt) und Brozit (Prag), ihre Beteiligung 

zugeiagt haben. 

Damit der Lejer fehe, wie rege die Beteiligung der Freunde umd 

Gönner der Kunft an der zum Bedürfnis gewordenen guten Sade ift, 

lafien wir die Lifte der Meitglieder hier jo folgen, wie dieſelbe jeit 

dem 1. Jauuar 1900 zufammengejegt ericheint : 

1. Ihre Königl. Hoheit, die Frau Grofiherzogin von Luxemburg, 

Proteftorin des Vereins. 

. Ercellen; Baronin von Preen, Oberhofmeifterin. 

. Baronin von Apor, Ehren: und Hofdame J. K. H. 

Excellenz Eyſchen, Staatsminifter. 

Herr Franz Heldenſtein, Maler, Ehrenpräſident. 

„Michel Engels, Prof. am Athenäum, Präſident. 

„ Aug. van Werveke, Architekt, Sekretär. 

„ Andreas Thyes, Prof. am Athenäum, Kaſſierer. 

9. „ Henrion, Regierungsrat. 
10. Freiherr Karl von Pidoll, Maler (Frankfurt). 

11. Herr Soſthenes Liefring, Architekt. 

12. „J. P. Kuepper, Architekt (Diefirch). 

13. „ J. B. Weber, Journaliſt. 

14. „ Eug. Kurth, Profeſſor an der Staats-Handwerkerſchule. 

15. „P. Blanc, Profefior an der Staats-Dandwerferjchule. 

16. „P. Elemen, Inſpektor der Einregiftrierung. 

17. „Thhyes, Vater, Maler und Zeichner. 

18. „ Eug. Wolff, Profeffor am Athenäum. 

19. „ Wilh. Goergen, Prof. am Athenäum. 

en 

a pi 
-] 

x 

*) Seit den weiter oben citierten Vorträgen it hier noch einer nachzutragen vom 

24. März: Die luyemburger Handwerkerinnungen des Mittelalters, von Dr. N. van 

Werveke: 
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20, 

21. 

22. 

23 

24, 

25. 

26 

27. 

28. 

29, 

30, 

31. 

32, 

33. 

34, 

35. 

36. 

37. 

AS, 

30, 

40, 

41, 

42. 

48. 

44, 

45. 

46, 

47. 

48, 

49, 

50, 

51. 

52. 

53. 

5. 

55 

56. 

57. 

" 

. rau 

Herr 

1 pn 

Wercollier, Brof. an der Staats:Dandiwerferichule. 

Strod, Maler (Rimelingen). 

giniter, Glasmaler (Mondorf.) 

Schmit, Glasmaler Mondorf). 

P. Federſpiel, Bildhauer (Baris). 

Mich, Bilhauer (Paris). 

V. Dondelinger, Ingenieur. 

Duchſcher, Induſtriel (Weder. 

Soſthenes Weiß, Architekt (München). 

N. Eiffes, Bureauchef an der Regierung. 

Jungers, Maler (Amerika). 

M. Bescatore, Direktor der Steingutfabrif (Siebenbrunnen . 

Henri Neumann, Direktor der Kontributionen. 

Glaeſener-Hartmann, Generaladvofat. 

Louis Tig, Maler Brüſſel). 

Emil Berhem, Kaufmann. 

Aug. de St. Hubert, Induſtriel. 

Alexis Brafieur, Sohn, Advofat. 

Franz Seimeg, Maler. 

Moufiet, Maler (Eich a. d. W. 

Dintgen, Maler. 
Alphonje Bonrger, Rentner (Brüffel). 

Rodange, Oberingenieur. 

B. Hoffman, Buchhändler. 
Jungeblodt, Direktor der Zollverwaltung. 

Nöthe, Kaufmann. 

Klenſch, Aſſekuranzdirektor. 

Xooje, Ingenieur (Steinfort). 

R. de Muyſer, Ingenieur «St. Petersburg). 

V. Fonf, Baufonduftor. 

Mathan- Reuter, Rentner. 

Lang, Maler Düdelingen). 
Deder, Zahnarzt. 
Hirsch, Architekt, Direktor der Staats-Dandwerferichule. 
Saur, Mpothefer Klerf. 

Antoine PBescatore :Bofferdingen ı. 

Stephan Galowich, Kunſtſchloſſer, Fachlehrer an der 

Staats-Handwerkerſchule. 

P. Brück Paris. 

Fr. Kintgen, Zahnarzt. 

Kintgen, Arzt. 

Alb. Layen, Advofat. 
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61. „Jacob Meyers, Profeſſor am Athenäum. 

62. „ Schmitt, Direktor der Lichtdruckanſtalt Fr. Schmitt. 

33. „Alb. Wunſch, Juwelenhändler Diekirch). 

64. „Nik. van Werveke, Profeſſor am Athenäum. 

65. „Alb. Martha, Obergerichtsrat. 

66. „Alb. de Ziegler, Kontroleur (Bettingen. 

67. „ Dehnraug, ingenieur. 

68. „  Kipgen, Fachlehrer an der Staats:Handwerkerichule. 

69. „Rob. Braſſeur, Advokat. 

10. „Dasbourg, Deforationsmaler. 

11. „  Gangler, Deforationsmaler. 

72. „ Xogeling, Profeſſor an der Normalichule. 

> Nies, Baufondufteur. 

. rau Cuvelier de Zigeleck (Rollingergrund). 

5. Herr L. Moutrier, Advofat. 
„ Zander, Nejtaurateur. — =] a1 -] 

Ir u 

— — 

Ehrenmitglied. 

77. Herr Michael v. Munfaciy. 

Dieje Lifte ift, angefichts der hiefigen Verhältniſſe, jicherlich als eine 

veichhaftige zu bezeichnen und legt Bon der Lebensfähigfeit des idealen 

Unternehmens glänzend Zeugnis ab. Zu bedauern it freilich der ſchon 

mitgeteilte Austritt namhafter Mitglieder, die im furzfichtiger Selbſttäu— 
Ihung im Schmollwinfel jigen. 

Dier gedenten wir auch der Toten des Wereins, deren Andenfen 

hochgehalten wird, da grade ſie einflußreiche Gönner, feurige Anhänger 

der Sache oder thatkräftige ausübende Künftler waren: Die Herren 

Fritz von Scherff, Brey, Karl Müllendorff und %. P. Duberty waren 

Männer, deren Abberufung in ein beileres Yenjeits eine nie zu ver: 

ichmerzende Lücke in die Neihe der Genoſſen riß. Beſonders Huberty, 

der im jugendlichen Alter von 26 Jahren jtarb, war als Menich einer 

der edeljten Charaktere und berechtigte als Maler zu den jchöniten Hoff— 

mungen. 

In diejer Chronik befonders erwähnenswert it die wahrhaft erhe— 

bende ‚Feier des SOjährigen Geburtsfeites des Ehrenpräfidenten, Herrn 

Franz Heldenitein, im Monat Februar 1900. In ihrer Nummer 42 

(12. ‚jebr.) widmete die „Luxemburger Zeitung“ diejem Feſte folgende 

Zeilen : 

„Luxemburg, 12. ‚Febr. Vorigen Samftag Abend hatten fic die 

Meitglieder des Luxemburger Kunſtvereins, Herren und Damen, circa 40 

an der Zahl, im Kölniſchen Dof eingefunden, um durch cin Bankett den 

80. Seburtstag ihres Ehrenpräjidenten Hrn. Frantz Heldenjtein zu feiern. 
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Hr. Heldenftein präfidierte ; ihm gegenüber hatte der Präjident Hr. Michel 

Engels PBlat genommen. Die Mens trugen als Schmuck den von 

Franz Seymetz gezeichneten Eharakterkopf des Gefeierten.” 

„Beim Defiert erhob ſich Hr. Engels zu einer Anjprache an den 

Mitgründer, nachmaligen Bräfidenten nnd jegigen Chrenpräfidenten des 

Vereins. Er hob deſſen Berdienfte nicht allein um das Zuftandefommen, 

jondern namentlich um das Zuſammenhalten des Bereins hervor, deſſen 

Mitglieder in Franz Heldenftein immer einen väterlichen Freund und 

Berater fanden ; der reiche Schatz jeiner Lebens- und feiner Künitler- 

erfahrungen ſtand jeinen jungen ‚Freunden immer gerne zur Verfügung. 

Er war der Edjtein des jungen Künftlerbundes und noch heute jcharen 

fi) deſſen Mitglieder um ihn mit dem Bewußtſein, daß ſie in ihm nicht 

nur einen nachahmungswürdigen Meiſter, jondern einen aufrichtigen 

Freund und ‚Förderer ihrer beruflichen Beitrebungen bejigen.* 

„Dr. Heldenſtein antwortete: Yautloje Stille im Saal; alle Blide 

bangen an den Lippen des Nedenden, die manchmal vor innerer Bewegung 

zittern. Langſam, den Blic wie im weite Fernen gerichtet, ſpricht er von 

dem Xeben, das hinter ihm liegt. Es war nicht eine banale Gelegenheits- 

rede, es waren ernfte, goldene Worte, die der Achtzigjährige an jeine 

jungen Freunde richtete, und feiner war darunter, der nicht im Innerſten 

davon ergriffen gemwejen wäre. Seine Yebensphilojophie gipfelte darin, 

daß er fi vor allem Ungemach zur Arbeit und zur Natur flüdıtete ; es 

ift das einzige Mlittel, jich jelbit wieder zu finden.“ 

„Mit geipanntem Intereſſe folgten alle jeinen Worten bis zum 

legten, und als er geendet, da hatten alle das Empfinden, daß jener 

Mann, der dort joeben ernjte Einkehr in sich ſelbſt gehalten. und von 

der Höhe jeiner 80 Jahre herunter verkündet hatte, was ihm das Leben 

an Weisheit und Erfahrung eingetragen — daß diejer nicht nur als 

Ktünjtler, jondern auch als Menſch und Charakter zu den Ausnahmena- 

turen gehört, um die fich die Jüngeren jcharen jollen, um an ihnen zu 

lernen.‘ 

„As Andenken an den Tag überreichte Hr. Ant. Hirich, Direktor 

der Dandwerferjchule, eine Neliefbüfte des Hrn. Heldenitein (von Herrn 

Wercollier, nad Federipiel) auf Plüfchgrund mit einem von Hrn. Gallo- 

wiih aus Aluminiumbronze meilterhaft geichmiedeten Lorbeerkranz als 

Rahmen. Für den Jubilar har das Geſchenk um jo größeren Wert, als 

bei deſſen Herftellung nur Mitglieder des Vereins beteiligt waren.” 

„Das Feſt nahm feinen ‚Fortgang umter heiteren und ernten Vor: 

trägen, die verschiedene Mlitglieder des Vereins dem Yubilar zu Ehren 

gereimt hatten, und erſt zu Ipäter Stunde trennte man fich, ohne daR 

an dem Gefeierten felbit eine Spur der Grmüdung wahrzunchmen ge: 

weien wäre.” 
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Zweien dieſer Gelegenheitsgedichte, ein hochdeutſches von Herrn 

J. B. Weber, und ein in luxemburger Mundart verfaßtes von Hrn. X. 

können wir nicht umhin, bier wiederzugeben: 

Der Künſtler. 

Als unſer Herrgott dazumal 

Die Welt erichaffen, das Jammerthal, 

Da hat er am T. Tage gedacht : 

Alterchen! das halte gut gemacht. 

Die Felder, die Wälder, die Berge und Thäler 
Serieten dir ſämtlich ohne Fehler : 

Die Sonne jcheint, der Himmel blaut, 
Es regnet, es ſchneit, es nebelt und taut; 

Die Bäume rauchen mit ſtolzen Wipfeln, 

Das Abendrot glüht auf Bergesgipfeln, 

Des Himmels Mar, der Erde Wurm, 

Des Lenzes Hand), des Herbites Sturm, 
Des Meeres ewiges Wogenrollen, 

Des Bliges Yenchten, des Donners Grollen, 

Und was da auf Erden grünt und blüht, 

So Eichen wie Palmen, in Nord und Sid, 

Die Verlchen unten und oben die Roſen, 

Die Schmetterlinge, die fie umkoſen, 

Alles Geſtein und alle Pflanzen, 

Und gar der Menſch, die Krone des Ganzen. 

Kurz, die Elemente alle vier 

Mit allem großen und fleinen Getier, 

Alles gelang und alles muß paſſen, 

Das muß mir jogar der Teufel laſſen. 

So jprady der Herr und Flopfte fich munter 

Den Scöpfungsitaub vom Aermel herunter, 

Sept! ſich zur Muh vorm Himmelszelt 

Und blickt" hernieder auf feine Welt. 

Zeine Welt, die er jo jchön gemacht, 

Mit jeiner Liebe, mit jeiner Pracht ! 

Und er ſieht die Menſchen darüber wandeln, 

Er Steht fie Feilichen, er ſieht fie handeln, 

Rad) Gold und Ruhm und Wolluft rennen, 

Yügen, betrügen, morden und brennen, 

Und feinem fällt im Traume ein, 

Wie ſchön, wie ſchön doch die Welt mag jein. 
je 
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Und daß das Waſſer, und daß der Wind 

Zu anderm nod) gejchaffen find 

Als Schiffe zu tragen und Mühlen zu treiben ! 

Da ſprach der Herr: So kann's nicht bleiben. 

Sie haben Augen und jehen nicht 

Meiner Erde Pracht, meiner Sonne Xicht; 

Mein ganzer Plan, meine Schöpfungsthaten, 

Sie find ihnen viel zu groß geraten. 

Der Dutzendmenſch, der Bananie, der Zwerg, 

Er jteht davor wie der Ochs am Berg 

Mit offnem Aug und kann nichts jehen, 

Mit offnem Sinn und fann nichts veritehen. 

Wir brauchen wahrhaftig, er und ich, 

Einen Zwilchenmann, dann verjteht er mic). 

So ſprach der Herr umd rief jein „Werde !" 

Und jandte nieder auf die Erde 

Den eriten Künstler und ſprach alio: 

Seh hin nnd mache die Menſchen froh, 

Froh mit der Schönheit und froh durch fie, 

Die Schönheit predige jpät und früh ; 

Sie jei von der Wiege bis in den Tod 

Dein höchſter Glaube, dein höchites Gebot. 

Das Gold und das Geld und das Wertpapier, 

Der Weisheit und des Ruhmes Gier, 

Das alles überlaffe den andern: 

In meinem Namen die Welt durdwandern 

Als Priejter der Schönheit jolljt du allein 

Und ihres Glaubens Apoftel ſein! 

Der Künftler that, wie ihm befohlen 

Und machte flugs ſich auf die Sohlen 

Und predigte in der Welt herum 

Der Schönheit Evangelium, 

In Farben bald und bald in Tönen 

Sang er das Hohe Lied des Schönen. 

Und fiche, die Meenichen, die taub und blind 

Für Gottes göttliche Wunder find. 

Sie jubelten, da aus Menſchenmunde 

Zu ihmen klang der Gottheit Kunde, 

Des Meeres Rauſchen, das jie entiekt, 

Entzüdt fie, jobald es auf Note gejeßt. 

Am ewigen Urquell niederſinken, 

Mit ihren Xippen am Urquell trinken, 
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Den Odem, den Geiſt, die Sonne, das Licht, 

Das können ſie nicht, das vertragen ſie nicht. 

Drum muß der Mundſchenk ohne Gleichen, 

Der Künſtler, ihnen den Becher reichen, 

Muß ihnen die Schönheit in Becher füllen, 

Den heimlichen Durſt ihrer Seelen zu ſtillen. 

Wißt ihr nun, wie ihr ihn nennen ſollt? 

Mundſchenk in des Ewigen Sold! 

Und dort, der Meiſter in Silberlocken, 

Dem die gütige Parze von goldnem Rocken 

Schon vier mal zwanzig der Jahre ſpann 

Und der hoch im Alter das Kunſtſtück kann: 

Sein Jünglingsherz ſich und jeine Haren, 

Schönheitsdurftigen Augen zu wahren. 

‘a, unjer Meiſter rang Heldenſtein, 

Der joll unſer Obermundſchenk jein ! 

Eng Wantersöchen 
oder 

Prosa a Poösie. 

(Dem Her Franz Heldenstein zu sengem 80. Geburtsdäg.) 

Motto: D’Leift zu «dem, wät schein a gutt, 

Mecht ons stärk a wu”lgemutt. 

De Wanter ass an d’Land gezun 

Mat Stürmgesank a Flackendanz, 

Ann zo"geschneit si Päd a Bun, 

Verbleit den doft'ge Färwekranz. 

Sol traureg juntschen d’Dennebem 

Hir deischter Kronen hin ann hier, 

Well fortgeflun d’leif Liderdr&m 

Mam Filchen iwer d’weidegt Miér. 

Op engem brede Bichenäscht 

Zwei Ku*be pötre madenen; 

Op eng Schwärzmicrel get gefäscht, 

Dei hongreg zaddert op de Ben. 

Am käle Schne! se setzt gekrompt 

Ann denkt zereck un d’Freijohrszeit, 

Wei kes hir Arbeeht si verlompt, 

A Feld a Gärd scch vill geheit. 

A well de Leit si Gutts gedo'n, 
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Hir Frichte vir dem Raup gehit, 

Wollt si am Hierscht an d’Friemd net go'n, 

Hofft, dass doh@m si z’iesse krit. 

Dach haut ass ken, den u si denkt... .. 

Kroak! kroak ! vum Bäm erof et schält, 

Nach mol d’Micrel seifzt — da senkt 

De Kapp s’op t'Hierz, dät ausgewält. 

Scho wellen d’Kutbe we! de Bletz 

Sech werfen op de! kleng Schlabeitz, 

Wupp! hät e Füss verschlöckt dei Gretz, 

Fortfleien d’Ku®be mat (iejeitz. 

Am Gru®f bei enger Heck geduckt 

Stong hemelcch en äle Man, 

Den hät dem Späss do nogekuckt, 

A bei séch selwer du®eht en dan: 

„rem wo®er ass dält Spréchwürt alt, 

Den Ondank de regeiert d’Welt; 

De Lousten ass der béscht bestalt, 

Bis &mol och fir hien et schellt.* 

A weider gong en dürch de Besch, 

Dé gudden, Alen Dremer do; 

So“ monter ass hien nach, so® fresch, 

Obgleich sei Kapp "well läng kätzgro. 
Vill Battres huet e schon erfuer 

Zu sengen Döe jonk ann äl, 

Ma k6s hu®t hien de Mutt verluer, 

De Gläf un dät wät ideal. 

A wann et héscht, mat Rot ann Dot 

Enzwo" ze stellen e fri&md Led, 

Kös huet seng Hellef hie versot, 

Ze treischste wor Seng greisste Fred. 

Neiseht wor him leiwer wei d’Natur 

Zur Wanter- wei zur Summerzeit ; 

Bei hir fond hien dei beschte Kur, 

Wann d’Swrgen him au tllierz geschneit. 

Gier streift en iwer Bierg au Dal 

Am dofteg-scheinen H&emeechtsland, 

A wät besonneseh him gefal, — 

Hält fest sei Steft mat Me&schterhand. 
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So® wor en ausgeflun och haut, 

En Tour durch Besch a Feld ze ma’n ; 

A wann den Dal och Niéwel braut, 

De Bierg hide greisst mat hellen A'n. 

Ann däper schreckt en du®rop zo", 

Weil & vun zwanzeg Jo’r et det; 

De Besch leit an der deifster Rot, 

Geduckelt a sei Wanterkled. 

Op &mol bleiwt en drömend sto'n. 

Wät sengt a klengt do aus der Sank, 

Dät we! verzeckt sein Hierz det schlo’'n ? — 

Kling-ling ! kling-ling! — 't ass Klackeklank ! 

Den Ale kuckt a kuckt rondrem, 

Kaum traut e sengen Ouren nach. 

Du rifft ng leiwlöch Pesperstemm : 

„Kling-ling! guguck ! komm bei m&ch dach !* 

Op enger Plätz so® hemlech stel, 

Zu Feiss vun engem Fehebäm, 
ling Blimehe stung mat A’n so" mel, 

Önschelleg wei e Kannerdräm. 

Sei Kledehen ass we! Seid sot fein, 

Mat Selwerkläckelcher besät ; 

Öm d’Stir blenkt Diamanteschein, 

Sei Möndehe Zenn we! Pierlen hät. 

„Ma sö, du ärtlecht Blumekand,* 

Den Eimehe ganz verwonnert fröt, 

„Fierchs du net Schne! a Frascht a Wand, 

Dass du eraus deeh scho gewöt ?“ 

„t get mir ewel dir, du mei leiwe Friend,“ 

So" pespert dät Klengt mat dem Schelmemond, 
„Ob Schne! oder Blei, ob käl oder glend, 

D’'Natur mecht eleng mech stärk a gesond. 

A greisst mech vum Himmel « Sonnesträl, 
En enzere frendlechen Engelsblöck, 

Da kluxt mir mein Hierz a fort ass all Qual, 

Ech trotzen dem Stürm a weiche k& Schreck. 

A misst mei Liewen éch lössen derbei, 

Vum raue Nordwand zerkneckt ann zerplöckt: 

Gesprengt si meng Ketten an ech si frei, 
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O helcg Freihet, du hu®s méch begleckt !* 

Den Ale stét do wei verzcekt, 

Dät wor him aus der Seil geschwät ; 

Ann hömleeh hien eng Trein zerdröckt, 

Dei sech an t'A him festgesät. 

„Bravo!“ rifft en härt, „mei Kand du hu®s recht ! 

Schings jonk du och zwar a schwäch nach ze sin, 

Ding Leift ass eent a k& Stürmwand se krächt, 

Well wo®er bleiwt, wät mer alldäg gesin: 

D’Leift zu den, wät schein a gutt, 

Mecht ons stärk a wurlgemuti.“ 

X.. 

Zum Schluſſe noch ein paar Worte über das Heim und die peku— 

niäre Lage. Beſcheiden, wie die erſten Zuſammenkünfte, war auch der 

erſte Ort derſelben. Im kleinen Hinterſtübchen des „Grand Cafe* 

auf dem Paradeplatz verſammelten ſich anfangs die „Gründer“ und 

ſiedelten, zahlreicher geworden, ins erſte Stockwerk des „Cafe Italien“ 

über, wo die „Statuten” entworfen wurden. Das war im Jahre 1894, 

aljo zur Zeit der Gewerbeausſtellung und des Erfolges der erjten 

„Salons“ des Vereines. Diejer Erfolg ließ bie Frage auffommen, ob 

nicht die Geſellſchaft ich nach einem originelleren Lokal umſehen ſollte. 

Der rührige PBräfident, Derr Fr. Deldenftein, machte den mit vielem 

Beifall aufgenommenen Borichlag, in jein Dialeratelier im Theatergebäude 

einzuziehen. Hier, in künftleriicher Umgebung, fanden nun weit über 

ein „Jahr die Verſammlungen statt, bis plößlich, infolge eines Konfliftes 

zwilchen Herrn Deldenftein umd der jogenannten ITheaterfommiflion, das 

„Lokal“ dem Berein verjchloffen wurde. % Mean z0g nun wieder ins 

Dinterftübchen des „Grand Unfe*, aber für die num größer gewordene 

Mitgliederzahl erwies fi) der Kaum viel zu Kein, zumal bei feitlicher 

(Helegenheit, wie 3. B. beim Weihnachtsbaum des Jahres 1896. Dan 

Jah ſich jegt wieder anderweitig um umd mietete ſich im Erdgeſchoß des 

Hauſes Simon, Prinzenring Nr. 19 ein. Allein auch hier verblieb 

man nur etwas über Jahresfrift, da dies Erdgeichoh ſehr Feucht ift und 

die Bilder an den Wänden zu verderben drohte. Schließlich fand man 

im Dauje Danno Fiſchmärkt, im Dinterbau einen prachtvollen, geräumt: 

*) Herr Heldenftein batte Ach ſeit Beſtehen des Theaters zu Luxemburg als aus: 

gezeichneten Maler der Dekoration (Hintergriimde, Knliſſen, beitchend in Yandichaft oder 

Architektur, maleriſche Interieurs u. ſ. w) um dasjelbe unſchätzbare Verdienſte geſam— 

melt, bat aber am Schluß dieſer feiner Thätigkeit nur Undank geerntet, Er trat aus 

der Theaterlommiſſion aus und folglich ging durch dieien Alt dem Kunjtverein das 

Atelier als Vereinslofal verloren. 
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gen Saal, mit wunderichöner Ausficht über unfere malerischen Unterftädte. 

Dier wird man vorausjichtlich bleiben, da hier die Gemütlichkeit ihren 

Sit gefunden hat, für gute elektrische Beleuchtung gelorgt, und genügend 

Raum für FFeitlichfeiten und beionders gut bejuchte Bortragabende vor: 

handen ift. Hier geitalteten ſich dann auch die Narnevalsabende der 

Jahre 1899 und 1900, der Werhnachtsabend 1899, bei reich geſchmück— 

tem Tannenbaum, und das eingangs diejer Abhandlung erwähnte Ban: 

fett vom 14. November 1899 zu gemütlichen Familienfeſten im jchönften 

Sinne des Wortes. 

Was mm die Vereinsfaffe angeht, jo iſt dieje leider, wie bei io 

vielen Gejellichaften, der wunde Bunft. Anfangs, als im „Grand Oafé, 

im Theater u. ſ. w. feine Miete, Feine Feuerung und Fein Licht zu 

zahlen war, genügten die Kotijationsgelder und eine Summe von 500 

Mark, welche bochherzig J. K. H. die Frau Großherzogin bei ihrem 

Eintritt in den Verein diejem zuitellen ließ, vollkommen, um unvdermeid- 

lien Bedürfniffen abzubelfen, ja der Kaſſierer hatte jogar die Genug: 

thuung, noch Gelder auf die Sparfajje placieren zu dürfen. Allein, Die 

Ausstellungen zehrten diefes Boni auf, und als man ein Vereinslofal 

mietete, wurden eigne Möbel angejchafft, welche Ausgaben die Kalle 

erichöpften. Es darf allerdings nicht verichwiegen werden, daß bei der 

Gewerbeausftellung die wohllöbliche Regierung dem Bereine einen eignen 

Ausftellungsiaal errichten ließ und fie bei den folgenden Ausitellungen 

(außer bei den Spezialausitellungen für Seimeß und Federjpiel) jedes: 

mal mit einem Subſid von 200 Franken dieje Unternehmungen unter: 

ftügte. Eine Geſellſchaft jedoch, die berufen tft, die Kunſt im engeren 

Baterlande zu pflegen und die auf dem Wege iſt, diefen Beruf nad 

beften Kräften zu erfüllen, jollte nicht nach Mitteln zu trachten brauchen, 

ihre finanzielle Yage zu heben. Unferem jo rührigen Vereine für Luxem— 

burger Gejchichte, Yitteratur und Kunſt, die eine viel größere Notijation 

zahlende Mitgliederzahl befigt, al$ der Numftverein, jpringt der Staat 

mit Geldimitteln bei. Hoffen wir, daß vorliegende Arbeit dazu beiträgt, 

an hoher Megierungsitelle das dem Verein bis jegt bewieſene Wohlwollen 

zu jteigern und er gleich andern Ktorporationen in jeinem Wirfen aner: 

fannt und zwedentiprechend unterftügt werde. Wir haben ſowohl auf die 

Schwächen und die Serien unſeres Bereines hingewieſen, aber aud) 

gezeigt, daß er große Erfolge erlebt hat umd er unermüdlich an feiner 

großen Aufgabe arbeitet, das Verſtändnis für Kunſt mit allen ihm zu 

Gebote jtehenden Mitteln beim Luxemburger Bolfe zu heben und zu 

fördern. 

Möge dem „Yuremburger Kunſtvereine“ noch eine lange Reihe von 

Jahren redlichen und edlen Strebens vergönnt fein ! 
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Et tonkt, et lakt: 't ass Fröjörsklekkelchen. 
— — — 

Et lakt mat selwerhellem Tön eng Klakk 

Hir Kräft dei glächt elektrisch Fonken ; 

De Mensch, den ötemt op; all Bröm, all Stakk, 

(tet l&wich, wäkrich durch dät Tonken. 

D& Klekkehe lakt: „De Wanter get op d’Res, 

Mat him gi seng ferdreslich Lüchten ; 

Seng Kelt a Knepelsteng se bäl ferges, 

An oAfgeschäft sen d’dempieh Uchten. 

De schampren Eismann hett eis nü ferloss, 

(reschmölz ass t'Eis, se seng Schnöweken ; 

No filler Kelt, no Dauer a Ferdross, 

Kent Frejör endlich eis begleken. 

DE ganz Natur erwecht aus langem Dräm 

Nai Krätt belewt hir schlöfrieh Glidder ; 

Jungt Säft durchleft all Biöm, all Planz, all Bäm, 

De Filche sengt seng lestiehst Lidder. 

We d'Sonn dach blenkt, se draift mat Wonnerkräft, 

Sönt t'Löwen an den Dal, mat Schingen ; 

De löwe Me fent Besch an Traüsch betäft 

An d’Wis am Blömekled ergringen. 

Fer t'Feschen op, an Joächt d& ass 'rem zo, 

Ken Hässe get et m& ze schössen : 

Den denkt: Der schröer De hät ech gend, 

Ech wel meng Freicht o genässen. 

D& Mass mutwelich Frellen an der Bäch 

We zenken se hir Komeröden ; 

Se Spille Fenkes durch de langen Däg, 

De Fescher fenkt si, l@sst se bröden, 

De Klös, de lank beim woärmen Owe söss 

E bröcht, dat Schwört em krächt, get praffen ; 

E meeht sengt Kreiz: dem Himmelspapp & Gröss 

A lestich fenkt en oän ze schaffen. 

Mam Feieröwent zingt e röich hem, 

Wan d’Fresehe quaken, d’Olme sangen; 

E rasst sech op der Benk ennert de Bem 

W3 all seng Kanner zpille, sprangen. 
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We t'Märgreötsblemehen zö dem Wäser set: 

„Ei kent ech neme mat der zingen! 

Nu, gröss a kes de Frent, de no mir fret, 

A sö, ech Spilt am Gräs, am gringen.“ 

Mei Frent, nu mä dech laüseht'ren an de Besch 

Do get geschwät, gedeskeröert ; 
W5 d’Fräche Merel babbelt mat der Mesch 

An d’lestich Dröschel musizeert. 

Bewonn’'re muss de woäl d& Schönt, d& Proächt, 

Foäm Frejör senge fille Göwen, 
DE lächen, eis erfr&een Däg an Noächt 

An hiren Himmelsmester löwen. 

De Josi foän der Wölz. 

ar 

Gejchichte 

des Dorfes und der Herrſchaft Oberwanpad) 
von Ad. Reiners. 

Fortſetzung.) 

Das erſte Schloß Oberwampach ſtand der Kirche gegenüber, mitten 

in dem engen Wiejenthälchen, beim Hauſe des Bürgermeiſters Theis. 

In trodenen Jahren ſoll man noch recht gut am Heuwuchs im der 

Wieje die urfprüngliche Fundamentmauern herausfinden. 

Das heutige Gebäude ward 1548 begonnen und wahricheinlich 1578 

zu Ende geführt. Man weiß, daß 1501 der Herr von Lachen nad) 

Oberwampach jich verheirathete. Ob Ruinenhaftigfeit oder die Zahl der 

Miterben, oder wohl die Franzoſenkriege, den Neuban veranlaften, bleibe 

unerörtert. Vier Thürme mit Golumbarien oder Taubenichlag, zum 

Schutze mit Schießſcharten verichen, beidhügten chedem das „neue“ 

Schloß. Deute find diejelben, wie auch das Cingangsthor, jpurlos ver: 

ſchwunden. Am Scheunenthore ftand nad) Außen die Inſchrift: „Allein 

jei die Ehr Heinrich von Lachen, genannt Wampach, 1580." 

Den Venban eines neumodiichen und bequemern Schlojtes dürfte 

man aber neben der Banfülligkeit der alten Burgfeſtung, welche den 

‚Feuergewehren, Kanonen und Flintenfugeln unten im Thale nicht mehr, 

wie vor 150 Nahren, trogen fonnte, auch dem Umſtande zuichreiben, 

dan die „Lachen“ nicht mehr jo jehr auf die Familientraditionen der 
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Wompad) hielten, vielleicht auch durd; Deirath des Deinrich von Lachen 

mit einer reichen Erbin, Franziska von Norid von WBlantenheim, sich 

den Luxus eines Neubaues erlauben durfte, vielleicht aud) dazu durch 

Umstände gezwungen wurde, indem mehre Miterben, Schwäger und 

Schwägerinnen im alten Wampacher Schloß lebten. 

Prozeh und Streit um die Gerichtsbarteit in Oberwanpad) 
zwiidhen den Herren von Oberwampach und Wils. 

Eine dreifache Gerichtsbarfeit beitand im Mittelalter 

a; Das Dochgericht, wohin alles „leibjträfige”, was hals: und 

bauchbelangen war, gehörte, alfo die ZTodesftrafe erfennen konnte. 

bı Das Mittelgericht erkannte über Schuld, Pfändung, Schlägerei, 

Injurien, Beräußerungen. j 

e, Grundgericht, worin alle Nechtsfragen über Grund und Boden, 

Zinſen, Renten verhandelt wurden. 

Grafen und mädjtigere Burgherren hatten unter den ichwächlichen 

Ktarolingernachfommen die hohe Gerichtsbarkeit neben den beiden Ge: 

ringern ſich angeeignet. Auch die Heinern Herren von geringerm Adel 

jtrebten immer darnach, zu dem Grund: und Meittelgericht auch noch die 

Hohegerichtsbarfeit, als auszeichnendes Ehrenrecht, aber aud mit den 

Vortheilen der Bußen, Gefällen und der Gittereinziehungen, zu erhalten. 

Viele Höfe, größere Gemeinden befagen das Hochgericht. In dem Jahr— 

geding, wo die Scheffemweisthümer vorgelejen, die Rechte des Herrn und 

der Interthanen gewiejen wurden, jind alle Befugniſſe, Frohndienſte 

der „Leibeigenen“, der „Einigsteut", der „Scafftei-" und „Probſtei—“ 

Bewohner ausführlich bis im die lächerlichiten Einzelheiten mit einer 

ſtaunenswerthen Eiferſucht beitimmt. 

In Oberwampad) konnte ich bisher kein Scheffenweisthum auf: 

ſpüren. Das von Hardt in ſeinen Weisthümern S. 725 gedruckte iſt 

von Weiswampach, wie der Inhalt beweiſt. Die Herren von Wampach 

hatten niemals die hohe Gerichtsbarkeit, wie bei der Aufzählung (de- 

nombrement) vom Jahre 1469 in der Probſtei Baſtnach beftimmt 

wurde. Der Herzog von Luremburg bejaß in 17, der Herr von Glerf 

in 2 Däufern die hohe Gerichtsbarkeit in Oberwampach. 

Eiferfüchtig auf ihre Rechte verblieben alle Ritter und Herren, 

aber auch die Höfe und die Gemeine. — Schöfen mußten nad) altger: 

maniichem echte das „Urtheil ſchöpfen“ oder juchen helfen. Die Herren 

von Stolzemburg und Wilg hatten wiederholt Verſuche gemacht, um alle 

Serichtsbarfeit, auch die Mittlere und die Grumdgerichtsbarfeit den O.: 

Wanpacher zu entziehen. Intereſſant im höchiten Grade ift im dieſer 

Dinficht ein im Jahre 1570 vom Derrn von Wilg gegen Johann von 

Wampach angeftrengter Prozeß, der hier mitgetheilt zu werden verdient. 

176 

————— 

* 



g 

Johann von Wampach war in einem erjten Urtheilsipruch von den 

„Sire et hommes de la Cour feodale de Wiltz“ vernrtheilt worden. 

Aber mit jeinen Miteigenthiimern legte er Appel ein. Es wurden 

Schiedsrichter ernannt. Der Herr von Wilg brachte vor, er und jeine 

Vorfahren hätten den Dof Oberwampach jeit unvordenklichen Zeiten bejeilen 

und zwar als Xchen des Königs (Philipp IT) und feiner Vorfahren, 

das jie dann als Unterlehen den Herren von Oberwampach überlajjen 

hätten gegen Entgelt von treuen Dienjten, von einem drittel der Menten, 

Einfünften über die Unterthanen von Oberwampad, bejonders in 9 

Vogteien. Alles, was die Herren von Wampach dort beſäßen, hätten fie 

als Lehen von Wilg, mit Ausnahme der Zehent und der Filcherei. Bor 

100 und etlichen Jahren hätten die Wilger nım dem Herrn von Stol: 

geinburg diefe Rechte übertragen. Alſo jolle der Herr von Wampach 

von jeder Gerichtsbarkeit abftehen und jeinem Xehnberrn, wie rechtens, 

dieielbe überlaſſen. 

Der Herr von Wampach entgegnete: „Seit unerdenklichen Zeiten 

hätten fie vom Herzog von Luremburg alle mittlere und Grundgerichts— 

barfeit beſeſſen. Immerdar hätten fie die Gewalt ausgeübt, ohne je 

einen andern, am wenigiten den Herrn von Wilg, zu befragen, hätten 

den Scholtes ein- und abgelegt, 4 Schöffen, einen Gerichtsboten (sergent) 

ernannt. Ein Prozeß mit dem Herrn von Stolgemburg jei ja ohnedem 

entichieden worden, wie mänmiglich, jung und alt, in Oberwampad) be- 

fannt ſei; denn 1448 jei durch Schiedsgericht unter Gerard von Wilg 

und Johann von Wampac dem Legtern das mittlere und Grundgericht 

zuerfannt worden. Deshalb fordere er, daß -fürderhin die Herren von 

Oberwampad den Scoltes, Scheffen, Gerichtsboten zu ernennen, Die 

Bußen und Strafen zu erheben, die Wiltzer aber von allen Eingriffen 

abzuweiſen jeien. 

Die Schiedsrichter aber entichieden, daR die Oberwampacder nur 

den Scholtes ein- und abiegen fönnten, die Bußen und Gefälle ein: 

ziehen dürften. Wilg und Oberwampach jollen aber miteinander vier 

Scheffen und den Sergeanten ernennen, ohne Eintrag dem Herzog von 

Luxemburg zu thun. 

Diejer Enticheid wurde am 15. Oktober 1570 gefällt. Als Schieds: 

richter figurirten Sean de Waves, Herr von Lagrange, Philippe Char- 

del und Ant. Houft, Wolfgang von Bettemburg und Bettendorf und 

Richard von Duren. . 

Während des Prozefjes Hätte der Maier von Hoffelt zu 2 verjchie- 

denen Malen mit ungefähr 40 Mann aus der Derrichaft Wilg einen 

Einfall in’s Gebiet von Oberwampach verjucht, war bis in den Vorhof 

des Schloſſes eingedrungen, hatte Thiere und Geräthe zum Pflügen 

geraubt. 



SQ 

In einem Schriftitüde vom Jahre 1628 wird aber der Neubau 

einer Burg, (154878, als eine hinterliftiiche Erſchleichung der 

Serichtsbarfeit hingeftellt: que Faneienne et vraye maison et estoig 

de Wampach, ses appartenances et döpendances relevroient en 

fief de la Seigneurie de Wiltz. Als Scoltes von Oberwanpad habe 

nun der Herr Lachen-Wampach das alte Schloß abbrechen und die Steine 

auf em anderes Erbe und Gebäude außerhalb der Gerichtsbarfeit der 

genannten Wilger Derrichaft bringen lajjen. 

Den Schandpfahl oder pilori fonnte man noch im unſerm Jahr— 

hundert im Schloßgarten hart am Wege aufgeitelit ſehen. 

Heinrich von Lachen, Sohn Friedrichs, war ein tharträftiger und 

frommer Herr: Am 18. August 1572 leiſtet er feinem rechten und 

direften Fürften und Xehnsheren den Eid und die Huldigung im die 

Hände des damaligen Gonverneurs von Luxemburg, dem Grafen Peter 

Ernit von Mansfeld. . 

Am 23. Dezember 1574 erhält er von der Chambre des Comptes 
in Brüffel die Erlaubniß, eine Mühle zu Oberwanpach zu errichten. 

Der Derr von Wilg proteftirt am folgenden 7. März gegen diefen Ban, 

der jeine Rechte beeinträchtigte. Der PBrovinzialrath entichied nun gegen 

den Herrn von Oberwampach, verbot Getreide zu mahlen und das 

Waffer zu nehmen. Um jedoch fernere Unkoſten zu vermeiden, kam eine 

Einigung zu Stande, wonach der Derr von Wilg abjtand von jeiner 

Klage und die Beendigung des Mlühlenbaues gemäß den ;Freibriefen der 

Rechnungskammer erlaubte, hingegen aber befreit wurde von der Jahres: 

vente von 2"/, Malter Getreide, laftend auf Nörtringen. 

Die beiden Ehegatten von Oberwanpad famen 1584 als Schuld: 

forderer einer Summe von 40 Thalern zu 30 Sols an ihren Better 

Wilhelm von Niederwampach und jeine Gattin Franzisfa von Lings— 

weiler vor. Da die beiden nicht schreiben fonnten, mußten der Wetter 

Johaun von Niederwampad; und der Pfarrer Gaspard Derenbad von 

Dberwampad) an ihrer Stelle unterſchreiben. 

1583 hatte Deinricd einen andern Prozeß mit Johann von Nie 

derwanpac und Eliabeth von Wampad):Yachen. 

Als 1599 am 29. September Franzisfa von Rorich ftarb, hatte 

jie ihrem Gatten 9 fie Überlebende Kinder gejchenft, +4 Knaben und 5 

Töchter"). Bon den Yegtern war Elifaberh mit Johann von Niederwant: 

pach vermählt. Aus diejer Neunzahl darf man jchließen, daß die Erb: 

theile flein wurden, die Familie von Lachen-Wampach jich weit durch 

Ausheirathen ausbreitete, daß dadurch das Mütterſchloß an Neichthum, 

1) Siehe unten die Beschreibung des Grabmonumentes und des Tauffteines. 
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Macht, Anjchen herabjanf, wie ein alter Bienenftod, der viele Schwärme 

abgibt. Deshalb iſt es auch von nun am jchwer, die Derricdaft von 

Oberwampach und ihre geichichtliche Bedeutung zu Ichildern. 

Joh. Zervatins nimmt 1608 den Namen eines Herrn von Wan: 
pad) an. 

Gaspard von Lachen tritt 1619 als Herr von Oberwampad) auf. 

Schon 1626 erjcheint Georg Fried. von Cicignon, der mit Anna 

Maria Lachen von Wampach verheirathet geweſen, jet wieder wegen 

der Mühle mit dem Wilger Herrn in Gonflift fam. Diele Frau Anna 

Maria von Wampach war einzige Erbtochter des ‘oh. Servatins von 

Lachen-Wampach. Gaspard mag deren Bormund geweien jein oder früh— 

zeitig ohne Erben aus dem Yeben geichieden jein. 

Charles Theodore de Cicignon, Sohn des Vorigen, leiftete am 4. 

Dezember 16850 dem König Yudwig XIV. in feiner Reunionskammer 

in Meg den Eid der Treue. Diejer empfing vom Grafen Ludwig Pe— 

ter de la Mark von Schleiden den Zehent mit dem Batronatsrechte der 

Kirche in Oberwanpach 1712. Bezeichnet wird der Zehent und Patrons— 

herr als Chevalier, seigneur d’Oberwampach, grand-prevöt de 

Bastogne et de Marche en Ardenne, apres lextinetion imasculine 

des de Lachen. 

Charles Theodore de Eicignon ftarb am 4 Dezember 1715 und 

ward bei der Communionbank an der Evangelienjeite begraben. Ein 

blauer Grabſtein hatte die Inſchrift: Tei gist noble et honoré seigr. 

Charles Theod, de Cieignon, en son vivant seigr. d’Oberwampach, 
grand prevost de Bastogne et Marche, décédé le 4 XKbre 1715 et 

noble dame Marie-Anne de Rahier son espouse. R. I. P. 

Mit dem Abſterben des Herrn von Cicignon erjcheint 1728 Louis— 

Albert von Dionflin als Derr von Oberwanpadh. Seine Gattin war 

Marie Charlotte de Trappe. Sie erhielten 1730 vom Lütticher Ordi— 

nariate die Erlaubniß auf 3 Jahre, eine Meſſe in der Schloßkapelle 

halten zu Fönnen. 

1735 verkaufte Frl. Marie Charlotte de Monflin Oberwanpad) 

an Frl. Anne Marie Joſephe de Leinede, die ſich mit dem Baron Chretien— 

Jacques von Vogeljang, Feldmarjchall-Lieutenant, Kommandant zu Lu— 

xemburg vermählte. 

Die Größe, den Neichthum der Herrichaft Oberwampach im Jahre 

1766 kann man aus einer Aufitellung “denombrement) erjehen, die 

von der Baronin von Bogeljang eingereicht wurde. 

Probſtei Baſtnach, Maierei Hoffelt, Gerichtsbarkeit Oberwampad), 

Ackerland 45'/, Morgen. Unbebautes Land 182/, Morgen. Gärten 1 

M. 20 Ruthen; Wiejen 14, M. 14 R. — Einſchluß 12 M.14R.; 
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Wald 51 M. 3/,. Lohhecken 12°, M. Drei Weiher zu 3 M. — Weid- 

ftriche feine bejondere. Gebäude: Ein Schloß mit allem Zubehör. Eine 

Mihle mit 60 Ruthen Garten, °, M. und 12 R. Acderland 13, M. 

Wiefen. — Eine Sägemühle. Schafftrenten: Mus 3 Vogteien zu 

Dberwampach 27 Seſter Korn, 36 Seſter Dafer, 4 Thaler, 5 escalins 

(Sciltingen), 2 Sols. Die 3 Vogteien liefern jährlich I—10 Hühner. 

Vier andere Bogteien zahlen als Schafftrenten drei Thaler, 5 esca- 

lins, 4 Kapaune, 1 Huhn. Eine andere Bogtei liefert jährlich 1 Kapaun. 

Die Baronin von VBogeljang als Herrin von Oberwampad erhält 

#/, des Zehent von Oberwampach, der das folgende Jahr zu Allerborn 

und Grummelicheid erhoben wird und beiteht aus 9 Malter und 7 

Sejter (und 19 Liter) Korn, 12 Malter und 124 Sefter Hafer. 

Bon Heinem Zehent werden 7 Malter Topinambours (Kartoffeln 

erhoben. Das Malter galt 6 Stück a 49 Gent. ſodaß ein Matter 

2 Fr. 88 Gent. galt. Schließlich 10 Seſter Buchiweizen. 

Bon den 9 Nogteihäujern in Oberwanpad) war jedes zu 3 Tagen 

Frohudieniten Corveen) gehalten zum Daden, Heuwenden, Danfbreden. 

Dieje Leute waren serviles conditions Leibeigenen, und mußten 3 Se: 

fter Korn, 4 Seiter Hafer liefern. Ueberdieß bezahlen fie zujammen 1 

Thaler, 14 Estalins, J Sols, 12 Dühner, 14 Kapaune, 14 Eier, einen 

Seſter Dafermehl. 

Grund-Rechte gehörten dem Herrn von Oberwampad), der in Cri— 

minal- und Civil-Sachen erkennt; er kann ergreifen den Delinquenten, 

aber die Erefution ift dem Fürſten vorbehalten. Bei Deirathen nad) 

Außen ift der Xos- oder Wiederfauf auf 10 iescalins) Schilling oder 

3l Fr. 68 Gent. feitgejegt, wenn fie Yeibeigene find, 

Die Erben Wampach ernennen den Scoltes (officier majeur), Die 

4 Schöffen und der Gerichtsboten werden gemeinichaftlich mit dem Herrn 

von Wilg ernannt. Die Bußen falten an den Grundherrn. 

Das freie Filchrecht im Oberwampacher Bache hatte der Derr und 

übte das Nagdrecht mit dem Grafen von Wiltz aus. 

Bei der Collation der Pfarrei Bintich hat der Herr von Wampad) 

eine Stimme und hat einen anjchnlichen Antheil an dem Zehent dieler 

Pfarrei, auch zu Büret. Die Pfarrei zu Oberwampoch fann vom Zehent« 

herrn von Oberwampad einmal allein und dos andere Dial gemeinschaft: 

lic) mit mehrern andern Gollatores vergeben werden. 

Das Schloß ift an einer Seite nen erbaut, das Dach in Holz und 

in Schiefern erbaut, kann einen Einnchmer im Innern wohl logieren, 

und dürfte bei einigen Neparaturen wohl als Herrenſitz dienen. Stal- 

lungen für Kühe, Pferde, Schafe find in gutem Zuftande. 
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Anhängende Laſten. 

Der Herr muß von jeinen Aderländereien und Teichen den Zehent 

geben. Er trägt überdieh zu Meparationen der Kirche, zur Anschaffung 

von Glocken */, bei. 

In ihrem Teftamente vom 11. Augujt 1770 vermadte die Ba— 

ronin ihrem Gemahle die Nutznießung der BDerrichaft Oberwanpad), 

jegte aber als Erbinnen ihre beiden Nichten de Yemede, Töchter ihres 

Bruders Paul Heinr. Jojeph de Lemöde von Jennewaux ein. Sie er— 

wählte jich ihre Grabesftätte in der St. Gudulafirche zu Brüfiel neben 

dem Saframentsaltare oder in der St. Germain-Kirche in Namür, läßt 

00 Lesmeſſen zu einem Schilling lejen. 

Sollte aber eine der Nichten fich mit einen nahen Verwandten heirathen, 

der umter ihrem Stande it, dann Soll fie jedes Erbanfpruches verlujtig 

gehen. Die Mutter der Erbinnen ſchließt fie von allen Ansprüchen aus. 

Die Erbinnen jollen von den Zeftamentsvollftredfern in eim Kloſter zur 

Ausbildung gethan werden. — Die ältere der Nichten joll als Xegat 

nchmen alles Silbergeicdirr, einen Beſteck von 12 Silber Gabeln und 

Löffeln, Kaffetiere, 2 Flambeaux, alle aus Silber und mit Wappen, die 

Diamanten-Sarnitur-Obhrringe ꝛc. Auch der zweiten Nichte werden ähn: 

liche Silbergeichente vermacht und auszeicdhnend angeführt. in wahrer 

Roman jpielte fich ab, der zum Glück im Oberwampach nicht gefannt 

ward. 

„sch will, heißt es ferner, wenn beim Tode meines Gatten die 

Prozeſſe, die mit den Jeſuitenpatres im Lüttich Schweben, md jener, 

der vor dem Rathe zu Yuremburg über meine Güter von Dberwanpad) 

verhandelt wird, auch von meinen Tejtamentspoilitredern bis zum Ende 

fortgeführt werden. Schon am 25. Oktober 1770 kam der Öatte, der 

Colonel-Beſitzer eines Hegimentes, General Feld- Zeugmeifter, Gouverneur 

der Joſephſtadt in Böhmen geweien, das Teftament der Berjtorbenen öffnen 

laſſen. 

Die älteſte der Erbinnen de Lemede war 1786 Wittwe des Barons 

von Filley, mit dem fie nur 2 Monate vermählt war. Ihr Sohn wurde 

Capitän unter Napoleon J. erhielt im Feldzuge in Spanien das Kreuz 

der Ehrenlegton, fam jene Mutter beſuchen, tm deren Armen er dann 

jtarb. Die jiingere Erbin hatte ſich mit einem Gapitän der Schweizer, 

Ant. Dumant heimlich vermäblt, weshalb sie jich von ihm trennte und 

den jüngiten Sohn mit ſich nach Oberwampach bradıte. Sie änderte gar 

den Namen umd nannte ſich mach seinem Landgute Dame de Bomal 

Ihr Sohn Karl Felir ſtarb im Kriege 1809, 

Am 23. Noventber 1819 kam nach dem Tode der Madame de 

Bomal, die eine Theilung von Oberwampach vorgenommen hatte, 
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der Kaufmann und Major der Milizleute in Genf, Louis-Philippe 

und ſtellte fich als einziges und alleiniges Kind und Erbe feiner 

Mutter, der Gattin des Ant. Dunant von Genf, vor. — Ungeachtet des 

Teitamentes jeiner Großtante ward er als Erbe anerfannt, und er ver: 

äußerte zu 2 verjchiedenen Malen jein Erbe. Am 31. Mai 1820 ver: 

faufte er Ländereien für 13,494 Fr. Am folgenden 14. Oft. Schloß, 

Stalfungen, Scheune ꝛc. für 3000 Fr. Die Möbel gaben einen Crlös 

an 3,465 Fr. 

Ant. Englebert aus Benonchamps, bisher Geichäftsführer, erwarb 

Schloß und Bering. Er heirathete am 14. Mai 1821 Antoinette Chan- 

trelfe, die am 14. Mai 1782 in Brüſſel geboren worden war. 

Die früh verwittwete Dame de Filley, die ältejte Erbtochter der 

Dame von Vogelſang, fam nad dem Tode ihrer jüngern Schweiter 

1819 nach Oberwampacd wohnen und bradjte ihre angebliche Adoptiv: 

Tochter Antoinette Chantrelle mit, welche neue Scloßherrin ward. Ihr 

Gatte Englebert jtarb ichon am 4. Mai 1829 und hinterlich 2 Kinder, 

Joh. Auguft und Marie Eleonore Mojalie-Yambertine. Die Wittwe ging 

1836 eine neue Heirath mit Karl Neiffer ein. Ihre Mutter war bereits 

am 1. Januar 1834 mit Tod abgegangen. 

Heirathskontract vom Jahre 1755. 
Veröffentlicht von Al. König. 

VBorbemerfung: Bekanntlich jtipulierten die Hetrathsfontrafte des 

vorigen Jahrhunderts den größten Theil der Heirathsgüter in Vieh oder 

Früchten. Faſt als Mufter eines jolchen Vertrages für reiche Bauern- 

familien jener Zeit kann der nachitehende gelten: 
ne 

Im Namen der alterheiligiten Drevfaltigkeit. Amen. Heut den 24. 

january 1735 vor mir unterichriebenen .... erflärt peter Tod, Mayer des 

Hoffs Yieffringen mit zuftandt feiner mutter, eheliebjten und nechſten 

freunden, daß mit folgender Eheabredung und gejchlofjenem gegenwärtigen 

Eontract Seine jchweiter ſuſanng Tock ehlig versprochen ahn den ehrſahmen 

Witiber Claude Rinet von Wardin kbelgiſches Dorf bei Baſtnach), welcher 

dem mit verwilligung feiner Eltern und freunden fich mit vorgemelten 

Hr. meyer und deſſen zuftandt der feiner fünfftigen eheliebjten Suſanna 

gebührender Deyrathsgabe halber dahin verftanden und gütlich verglichen, 

dan nemblich ihr Suſanne zum völligen abjtandt jolle Herr Meyer geben 

und baar zahlt werden‘ 

Erftlich, ahn gelt zwanzig fünf rthlr. Reichsthaler. 
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Zweytens, ein pferd oder zwölf rihlr. Darob H. Meyer die freye 

wahl haben joll entweder das pferth oder gemelte zwölf rthlr. zu geben. 

Drittens, zwanzig fünf jchaaf nach lands gewonheit. 

Biertens, zehn ſtück vintviche nemblich vier Kühe und jechs rider, 

von welchen rinderen zwey im fuder über zeit jollen gewintert werden. 

Fünfftens an fruchten zehn malter halb Korn, halb haber, darnebent 

ihr Suſanna verjprochen worden ein leinen webjtuhl, und dan 

hundert fucs Diellen womit dann die junge leuth völlig abjtehen 

jollen von aller väterlicher und mütterlicher Succeffion, Erfältniffen, ſterb— 

fällen und alter pretention ahn Hengen Vogtey, güter, möbel und Im— 

möbel, das aljo nad) empfangenen obigen ftüden dahin gehalten jein 

jollen ihrem reipective bruderen und jchwageren und denjenigen gehörigen 

ufftrag zu thun und völlige quitung zu geben." 

Alfo verabredet, geichloffen und beyderjeyts ahngenohmen worden 

krafft eigener Hantzeichen und unterjchrifft: 

Wahre testis: Joes Crambs mit pph. 
P. Menniger. 

Joan harry Tock. — peter Tock. 

CH u 

Die Männer- und Fünglingscongregation 
genannnt 

Marianiſche Sodalität 
in der Stadt Vianden 

unter dem Titel: 

Himmelfahrt Mariä. 
Von Theodor Bassing, Gemeindeſelretär der Stadt Vianden. 

Die Marianiichen Eongregationen (Sodalitäten, Bruderjchaften ), welche, 

je nach Wunſch und Bedürfniß, zufammentreten als Mäunercongregatio: 

nen, Nünglingscongregationen, Congregationen für Gymnaſiaſten, für junge 

Ntanfleute, für Geſellen, Xehrlinge, für Frauen, Für Jungfrauen u. ſ. w., 

nahmen ihren Anfang zu Beginn der letzten Dälfte des 16. Jahrhun— 

derts. Zweck derjelben ift, den Gläubigen ein fräftiges und wirkſames 

Meittel zur Bewahrung der Unſchuld, zur Stärkung im heiligen katholi— 

chen Glauben, zu Unterhaltung des Geiſtes chriitlicher Xiebe und zur 

Srwedung der Gefühle der Ehrfurcht, des Bertrauens und der Liebe 

I) Die Brautlente verzichten alſo nur auf ihre eventmellen Nechte auf Die Hengen 

Bogtei, nicht aber auf ihr Erbichaftsrecht auf ‚zreigäter weldye die Eltern dev Brain 

befißen lommten. 
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zur allerjeligiten Jungfrau und Gottesgebärerin Maria an die Hand zu 

geben. Die erjte diefer Kongregationen trat in's Xeben für  jtudirende 

Jünglinge am römischen Colleg unter der Yeitung der Väter der Gejell- 

ſchaft Jeſu. Die für die Verehrung der Sottesmutter eifrigen Jünglinge 

vereinigten fid) zu gemeinfamen geiftlichen Uebungen, zum öfteren und 

gemeinjchaftlichen Empfang der heiligen Saframente, zur, Anhörung ſpe— 

ciell für ihren Stand berechneter Vorträge und Ermahnungen ; fie waren 

bald ein leuchtendes Vorbild der Tugend für ihre Mitſchüler. Papſt 

Gregor XIII. betätigte die Congregation am 5. Dezember 1584 als 

eine firchliche Sodalität, bereicherte diejelbe mit vielen Abläffen und erhob 

jie zur Erzbruderjchaft mit der Befugniß, ähnliche Vereine jich anzu- 

gliedern und diejelben dergleichen Abläſſe theilhaftig zu machen. Sirtus V. 

im Januar 1586 und 29. September 1587, Clemens VIII am 30. 

Auguft 1602 erweiterten die Bollmacht dahin, daß jolche fromme Vereine 

überall, wo Häufer der Gejeltichaft Jeſu wären, nicht bloß für jtudirende 

Jünglinge, jondern auch für andere Klaſſen der Gläubigen in beliebiger 

Anzahl, mit denjelben Vorrechten und Abläſſen, errichtet werden könnten. 

Kurze Zeit darauf hatten ſich die Marianiſchen Congregationen über die 

ganze Erde ausgebreitet. 

Die Männer: und Jünglingscongregation genannt „Wartantjche 

Sodalität” in der Stadt Vianden wurde im Jahre 1736 nad) dem 

Mufter der Bruderichaften zu Rom eingeführt. Ihr Gründer war ein 

Mönch aus dem Kloſter der Trinitarier von Bianden. Da in dieſem 

Jahre ichwere Ungewitter die ganze Gegend verheerten !; und die Stadt 

in einen Abgrund von Jammer verſenkten, jo ift anzunchmen, daß dieſe 

Ungewitter die VBeranlaffung zur Einführung der Marianiſchen Sodalität 

gegeben haben. Was noch in diejer Annahme bejtärkt, ift, dan die am 

7, Juli 1723 durch Bermittelung des hochw. Herrn Paul de Savignac, 

Jeſnit und Büchercenfor zu Luxemburg, in Bianden eingeführte St. 

Joſeph's-Bruderſchaft auf gleiche Weife entjtanden ift. Deren Entſtehungs— 

urſache war eine in der Nacht vom 30. auf den 31. Mai des genannten 

Jahres in der Unterftadt ausgebrochene Feuersbrunſt, welcher micht we: 

niger als 55 Häuſer mit Stallungen und 9 Gerbereien, jowie 100 

Stüd allerhand Vieh zum Opfer fielen. %) 

„Noth lehrt beten“, jagt ein altes Sprichwort, und bei welcher 

Gelegenheit hätte man dringender gebetet, als wo die ganze Stadt unter 

der Laſt der Trübjale jammerte ?_ Damals ſchon durfte die Stadt ſich 

vieler Jahrhunderte hindurch einer bejonderen Verehrung der Mutter 

91) Stadtarchiv von Banden. 

2) König, Beiträge zur Geſchichte des Kloſſers und der Kirche dev Trinitarier in 

Bianden, S. 18 und f. — Stadtarchiv. 
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des göttlichen Heilandes rühmen, war jie ja — nad) einen jeit dem 

I. Mai 994, nach anderen jeit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts 

— im Bejige eines wunderthätigen Gnadenbildchens, das jeinen 

Namen mit Recht daher hat, daß Gott es zum Gegenitande eines ge— 

wiſſen Wohlgefalfens auserjehen und als Werkzeug der Önadenvermitt- 

lung ſich auserwählt hat. Nett aber, wo nicht ein einziger der Stadtbe- 

wohner von den Unglüce verfchont geblieben, wo das Elend jo groß 

war, wie faſt noch nie zuvor, wandte man mehr denn je jeine Augen 

zum Himmel, zu der Mutter Jeſu, und man juchte in ihr eine bejondere 

Beichügerin zu erlangen in allen Möthen und Gefahren des Xeibes 

und der Seele, indem man fie jur Batronin erwählte. Wie tief die 

damals eingeführte Andacht zur Verehrung der allerjeligiten Jungfrau 

und Gottesmutter Maria in’s Herz der Viandener gegriffen, Fan man 

ichon daraus erfennen, daß die franzöfiiche Revolution, die doch fo jehr 

alles Heilige und Ehrwürdige entweihte, nicht im Stande war, den 

frommen Verein aufzuldien nnd die Liebe zu Maria bei den Bürgern 

zu erjchüttern. 

Schon im Jahre 1738, alio im 3. Jahre nad) Errichtung, wurde 

die Marianiiche Sodalität vom Stellvertreter Jeſu Ehrifti auf Erden, 

Papſt Elemens XII. gutgeheigen und bejtätigt durd ein Breve, welches 

er am 24. September erließ und wodurch bejagter Sodalität zugleid) 

mehrere vollfommene nnd unvollfonmene Abläfjfe bewilligt wurden. Die- 

ſes Breve lautet in's Deutſche überjegt alſo: 

Elemens p p. X. 

Zum ewigen Andenken. Weil, wie wir vernommen haben, in der 

Kirche der Ordens-Brüder der heiligiten Dreifaltigkeit nnd der Erlöjung 

der Gefangenen, im Ort oder in der Stadt benamſt VBianden, im Trie— 

rischen Bisthum® eine Fromme und andächtige Bruderichait Chriftgläubt: 

gen von Jünglingen und Bürger nämlichen Geſchlechts allein unter dem 

Titel: Der Dimmelfahrt der unbefleckten Yungfran Maria (doch nicht 
allein für Jünglinge und Bürger eines beionderen Handwerks) kanoniſch 

eingerichtet oder einzurichten, befteht, deffen Brüder jehr viele Werfe der 

Frömmigkeit und der chriftlichen Liebe gewohnt ind, oder in Abſicht 

haben auszuüben, Yo verleihen wir barınherzig im Herrn, damit jofort 

die Bruderichaft von Tag zu Zag größeren Zuwachs gewinne, vertrauend 

auf die Barmherzigkeit des Allmächtigen Gottes und auf das Aniehen 

jeiner heiligen Apoftel Petrus und Paulus, allen chriftgläubigen Jüng— 

lingen und Bürgern nämlichen Gejchlechts, welche in der Folge im die 

genannte Bruderjchaft eintreten, im Eintrittstage, wenn fie mit wahrer 

Hene gebeichtet das Zaframent des Altars werden empfangen habeı, 

vollkommenen Ablaß, ſowohl den gehörig eingejchriebenen, als in der 
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‚Folge in bejagte Bruderichaft einzwichreibenden Brüdern zur Zeit ihres 

jedesartigen Todes, wenn fie auch reumüthig gebeichtet und mit der 

heiligen Kommunion geftärkt oder im wie weit fie diejes zu thun nicht 

vermögen, zum wenigiten reumüthig mit dem Munde, wenn es möglich 

jein wird, wo nicht zum wenigiten im Herzen den Namen Jeſu werden 

andächtig angernien haben, auch vollfommenen Ablaß; wie auch denjent- 

gen Brüdern genannter Bruderjichaft, welche jegt oder zur Zeit leben, 

wenn fie wahrhaft renig, und ſich mit der h. Nommumion gejtärft haben, 

denjenigen nämlich, die die Kirche, die Kapelle oder das Bethaus bejprochener 

Aruderichaft am Dauptfeittage vorerwähnter Brüder, von denjelben Brü— 

dern nur einmal zu erwählen und von dem Biſchof zu genehmigen, von 

der eriten Vesper bis zum Sonnen-Untergang desielben Tags jedes Jahr 

werden amdächtig bejucht, und da für die Eintracht der chrütlichen Für— 

jten, die Ansrottung der Kegereien und die Erhöhung der Kirche, unjerer 

Mutter, fromme Gebete zu Gott würden verrichtet, gleichfalls vollfomme- 

nen Ablaß aller ihrer Sünden ; überdem verleihen wir befagten Brüdern, 

welche ebenfalls wahrhaft reumüthig und ſich mit der bh. Kommunion 

geitärft haben, die Kirche, die Kapelle oder das Bethaus dergeitalt an 

vier anderen Feit: oder Nichtfeittagen oder Sonntagen des Jahres, welche 

auch nur einmal durch die erwähnten Brüder zu erwählen und von dem- 

jelben Bifchof wie oben gutzuheißen find, bejuchen und dajelbjt beten, 

in welchem der obgeiagten Tagen fie diefes aud) werden gethan haben, 

jiebenjährigen Ablaß und ebenfoviel Quadragenen ; jo oft fie aber den 

Meſſen und anderen göttlichen Dienften, welche in der Nirche, im der 

Kapelle oder im Bethaus dergeitalt in der Folge werden celebrirt oder 

gelejen werden, oder öffentlichen oder privat wo auch immer zu haltenden 

Trennungen derielben Bruderjchaft werden beigewohnt oder die Armen 

in Dofpital werden aufgenommen oder den ‚Frieden zwilchen ‚Feinden 

werden bergefteilt oder werden zuwege gebracht oder geforgt haben, das; 

er wieder hergeftellt werde, wie aud) denjenigen, weldye die Leichen 

jowohl der veritorbenen Mitglieder gleichvie Anderer zum , Begräbnit 

werden begleitet, oder jeder mit Erlaubnin des Biſchofs zu haltenden 

Prozeſſion, und das heiligite Sakrament des Alters jowohl bei Prozeſ— 

jionen als wenn es zu dem Kranfen oder anderswo umd auf was für 

eine Art es im der ‚Folge getragen wird, werden begleitet, oder tm Ber: 

hinderungsfall, bei dem dazu gegebenen Öblodenzeichen, einmal das Gebet 

des Herrn und den englifchen Gruß werden bergejagt oder fünfmal das 

Water unſer und den englichen Gruß für die Seelen der verjtorbenen 

Mitbrüder werden bergelagt, oder einen von dem Weg Abgeleiteten auf 

den Weg des Heils wieder zurück geführt, und den Unwiſſenden jene 

Xehren Gottes, weldye zum Heil führen, werden gelehrt, oder auch was 

immer für ein Werf der Frömmigkeit oder der chriftlichen Liebe werden 
DEY=) 

= 



OEL 

ausgeübt haben, haben wir jo oft in der gewöhnlichen Form der Kirche 

für jedes der oben genannten ausgeübten Werte jechzig Tage über die 

ihnen auferlegten oder auf was immer für eme Art verwirften Bußen 

erlaffen  Gegenwärtiges joll für ewige zufünftige Zeiten gelten. Auch 

wollen wir, daß, wenn anderswie den genannten Brüdern, weldye Ob— 

jtehendes vollführen, eine andere Indulgenz, welche ewig und zu einer 

noch nicht verflofjenen Zeit dauern joll, wird zugeftanden worden jein, 

gegemwärtiges nichtig jei, und daß, wenn bejagte Bruderichaft im einer 

Erzbruderichaft ſchon einverleibt ift oder in Folge einverleibt, oder auf 

immer für eine Art mit ihr vereint oder auf was immer für eine Art 

jie errichtet wird, jo joll vorige und jede andere Schrift ihnen durchaus 

nicht zuftimmen fondern von dann an nichtig fein. 

Gegeben zu Nom zur h. Maria Major unter dem Fiicherring den 

14. September 1758 im neunten Jahr unjeres Pontificats. 

Für den Herrn Cardinal Papernes, 
(ge3.) Kajetanıs Amatus. 

Wir erlauben die Veröffentlichung gutheißend zum Zweck für das 

Hauptfeſt diefer Bruderschaft den obgeführten Tag der Himmelfahrt der 

jeligen Jungfrau Maria, wie auch für die vier anderen Tage durch das 

Jahr, die ‚seite der Meinigung, der Geburt umd der unbefledten Em— 

pfängniß derjelben jeligen Jungfrau Maria. 

Trier, den 31. Oktober 1738. 

igez.) I. I. Fiedeneus Epise. Emausens. Suffreganeus. ') 

Das Ziel und Ende der Marianiichen Sodalität der Stadt Bianden tft, 

dan der liebe Gott durch die reichen Verdienfte der gebenedeiten Mutter 

Maria alle Einverleibten von allem Uebel des Leibes und der Seele 

behüten, ihnen zu allen ihren Werfen feinen Segen verleihen, und eine 

glücfjelige Sterbeftunde guädig geben wolle, Dieſer Zwed der Bruder: 

jchaft iſt auch ausgeſprochen im dem 

Formelgebet der Mitglieder. 

Heilige Jungfrau und Mutter Gottes Marta, ich N. erwähle dich 

heutigen Tages zu meiner Beſchützerin nnd Fürſprecherin, und ſetze mir 

feftlich vor, daß ich dich nimmer verlaſſe, auch michts wider dich rede, 

thun oder zulaffen wolle, dan von meinen Unterthanen etwas deiner 

Ehre zuwider gethan werde. Derohafben bitte ich Dich, nehme mich an 

zu deinem ewigen Diener, ſtehe mir bet in allen Geſchäften und Werten, 

und verlaß mich micht ım der Stunde meines Todes. Aınen. 

1; Gezogen ans dem Gebet und Belang Buch zum Gehrauche der Mariagniſchen 

Brnderichaft für Manns Perjonen zu Vianden, unter dem Titel: Himmelfahrt Maria, 
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Um dieſe drei Gnaden zu erlangen, ſoll ein jeder Einverleibte täg— 

lich des Morgens: „Ach glaube an Gott den Water ꝛc.“ umd drei 

Vater unſer 2c. zu einer guten Meinung; des Abends: „Gegrüßt ſeiſt 

dur Königin", nebit drei Vater unſer und drei Ave ſꝛc. für die Abgejftor- 

benen, beten ; im Verbinderungsfalle fünn das auch einen andern Tag 

geicheben. 

Fortſetzung folgt.) 

Inxemlmrg 
unter der Herrfhaft des Direktoriums. 

(Fortiegung). 

s 4. Errichtung des Freibeitsbaumes in Auremburg. 

Während Yuremburg durch Hunger bezwungen ſich ergeben mußte, 

hatte das öftreichiiche Heer unter Elerfayt, der am 10. April 1795 

zum Feldmarſchall ernannt worden war, unthätig in der Nähe von 

Frankfurt nnd Mainz gelegen’; Trotz allen Drängens aus Wien, hatte 

er auch nicht das Geringfte zur Rettung der jo wichtigen Feſtung unter: 

nommen. Die Lage hatte ſich immer heffnungslojer für Oeſtreich ge: 

jtaltet, durd; den Fall Yuremburgs ſchien deilen endgültige Niederlage 

bejiegelt. Wie richtig, befonders in der damaligen Lage, die Franzoſen den 

Werth ihrer Eroberung ſchätzten, jagt uns Talot, der Bolksvertreter beim 

Deere, in jeinem Briefe an den Wohlfahrtsausichuß : 

„Der Belig Luxemburgs it in jeder Dinficht von der höchiten Wich— 

„tigkeit; Yuremburg fichert uns den ungeitörten Beſitz eines ichönen aus: 

„gezeichneten Landes, eriegt in jenen Gegenden ein Beer von 60,000 

„Mann, bildet für umjere Feinde einen undurchbrechbaren Wall, und 

„wird uns bald einen glorreichen, feiten, des franzöfiichen Namens wür: 

„digen ‚Frieden geben." %; 

Das ganze linfe Rheinufer von Koblenz; abwärts, war jegt in den 

Händen der ‚jranzofen, ebenjo fait der ganze Winkel zwijchen dem rechten 

h Clerfant's Thätigkeit oder vielmehr deſſen Unthätigkeit ſchildert Weiß im 9. 

Bande feiner Weltgeſchichte (1. Auflage) S. 314 u. ff. 

2) „La possession de Luxembourg, chers coll&gues, est de la plus haute 

importance sous tous les rapports; elle nons assure imperturbablement un 

beau et excellent pays, nous vandra dans ertte partie une arınee de 60,060 

lmmmes, sera un rempart impenetrable à nos ennemis et nous donnera bien- 

töt une paix glorieuse, stable et digne du nom frangais“. Moniteur universel 

da 21. Prairial an III, Ne 263, Reimpression T. 24, p. 651. 
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Mojelufer und dem Rhein; wenigitens verfuchte vor der Hand Clerfayt 

nicht, es ihnen ſtreitig zu machen. 

Zum Überfluffe hatte am 5. Aprit 1795 Preußen jeinen Frieden 

mit Frankreich gemacht und in den geheimen Artikeln jeine Zuſtimmung 

zur Abtretung des ganzen Tinten Rheinufers an Frankreich gegeben. 

Holland war, durd) jeine Ummandlung in die Bataviiche Nepublif, that- 

jächlich nur mehr eine franzöliiche Provinz, und jo jtand Frankreich vor 

der Verwirklichung feines Jahrhunderte langen Traumes, der Rhein die 

Grenze Franfreichs.t) 

Deshalb zögerte Franfreic auch feinen Augenblid, die Angliederung 

Luremburgs an Frankreich zur Thatſache zu machen, indem es jich be- 

eilte, einerjeits durch die Errichtung des jogenannten Freiheitsbaumes 

die franzöfiiche Beligergreifung ſymboliſch zu dokumentieren, und ander: 

ſeits, durch Aufhebung alter freiheitlichen Cinrichtungen nnd deren Gr: 

jeßung durch die fraffeite Diktatorial-Berwaltung, die Luxemburger aller 

und jeder Freiheit zu berauben. Dieje Nuechtung aller Luxemburger 

verhinderte die franzöfiichen Machthaber aber nicht, die Freiheit beftändig im 

Munde zu führen. Der Bericht der Volksvertreter bei dem Heere an den 

Nationalconvent über die Errichtung des ‚Freiheitsbaumes gibt davon das 

ichönfte Beilpiel. Derjelbe lautet: 

„Yuremburg, den 28. Prairial, Jahr III der einen und untheilbaren 

franzöfiichen Republik." 2) 

„Bolfsvertreter !" 

„Es genügt nicht, die jo wichtige Feſtung Yuremburg durch Waffenge- 

walt für die Nepublif zu erobern, man mußte auch dort die erjten Keime 

einer Öffentlichen Meinung in die Erde jenten, indem man den Ein: 

wohnern das Zeichen ihrer ewigen Befreinng gab. Gejtern wurde auf 

dem Waffenplage der mit der dreifarbigen Fahne gefrönte Freiheitsbaum 

errichtet. Am Vorabend hatten wir die eimdrudsvolle Feier vorher ver: 

fündet und geichah diejelbe unter der größten Prachtentfaltung. Die ganze 

Befagung war unter die Waffen getreten und nachdem fie die Daupt- 

ſtraßen durchzogen, umitellten fie in dreifachen Reihen den Plag. Die 

Artilleriften mit der Militärmuſik an ihrer Spite, trugen den Baum; 

ihnen folgten die Yuremburger Batrioten, welche die argwöhnijche Unruhe 

Benders aus der Stadt verbannt hatte." 

„Es folgten die Bolfsvertreter zu Pferde in Begleitung des ganzen 

Seneralitabes. In diejer Ordnung bewegte jich der Zug zum Waffen- 

1) über den Sonderfrieden Preußens mit der Franzöſiſchen Hepublif vergleiche man bie 

Ausführungen bei Wei, Weltgefchichte 1. Auflage. 9. Bd. S. 242-258, beionders über 

Die geheimen Artikel S. 255 —256 wo jelbe, Anmerkung 2, abgedrudt find, 

2) Ter 28 Prairial Jahr III entipricht dem 16. Juni 1795, die Errichtung des 

Freiheitsbaumes geſchah fomit am 15. Juni— 
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plage, inmitten einer ımgehenern Volksmenge, welche die Straßen und 

Häuſer anfüllte. Cine Artilleriefalve verkündigte die Errichtung des 

Baumes, und im nämlichen Augenblide wurde durch einen Srenadier der 

Adler, weldyer das Wachthaus frönte, umgehauen. Eine zweite Salve, ge: 

folgt von einem allgemeinen Gewehrfener, verberrlichte den glorreichen 

Augenblick.“ 

„Alsdann ergriff ein Volksvertreter unter allgemeinem Stillſchweigen 

das Wort zu einem Aufruf, deſſen Wortlaut wir in Abichrift mitienden. 

Die Nufe „Vive la Republique ! Vivent les Frangais !* ertönten 

von allen Seiten und die Garniſon defitierte in der größten Ordnung.“ 

„Abends fand eine Beluſtigung jtatt und alle Bürgerinnen machten 

es Sich zur Pflicht, wir wagen fait zu jagen, zur Freude, derjelben anzu— 

wohnen und die Farben der ‚sreiheit zu tragen, Wit der Gerechtigfeit, 

mit der Würde, welche heute die franzöfiiche Regierung kennzeichnet, kann 

der Nationalconvent verfichert jein, daR die franzöſiſche Nepublif in die— 

jen jelben Orten, wo man ſich am meisten bemühte, diefelbe zu verleum— 

den, geachtet jein wird.“ 

„In Yuremburg hat fie ſchon zahlreiche Stügen ; jeit man fieht, daR 

der Franzoſe, ſchrecklich und unermüdlich unter den Waffen, nad) dem 

Siege ruhig umd geordnet tit, tt man gezwungen ihm den Xribut der 

Hochachtung und des Vertrauens zu zollen. Wir fühlen uns geichmeichelt, 

diefe Wahrheit euch mittheilen zu können.“ 

‘ge3.) Dübois (vom Ober-Nhein;, Joubert, Merlin (von Diedenhoven).') 

Diejer Bericht der drei Volksvertreter bei dem Deere über die Gr: 

richtung des Freiheitsbaumes bewegt ſich in denſelben hochtrabenden 

Hedensarten, welche wir Schon in dem Aufrufe der Provinzialverwaltung 

von St. Hubert hervorgehoben. In wiefern diejelben ich mit den Thaten 

der Franzoſen deden, werden wir bald jchen. 

Was den Aufruf betrifft, den einer der Volksvertreter nad) der Errich 

tung des Freiheitsbaumes verlejen, jo hatten dieje, allem Auſcheine nach, ihrer 

PBhantafie gar wenig zugemuthet, denn wahricheinlidy war derjelbe bis auf 

einige Nedewendungen gleichlautend mit dem von St. Hübert. ?) 

Laut Bericht der Volksvertreter bei dem Heere schritten im Zuge 
gerade vor den Bolfsvertretern „die Luxemburger Batrioten, welde 

die argwähnifche Unruhe Benders aus der Stadt verbannt 

hatte.” Über dieje Patrioten bemerkt Herr Knaff: „Won Augenzeugen 
haben wir gehört, daß dieje jogenannten PBatrioten nichts wie bezahltes 

1} Moniteur unıversel. No 280 du 10 messidor an III, Reimpression T. 

25, p. 74— 75. Der Brief ift abgedrudt bei Knaff, Die Blodade der Feitung Yurem: 

burg. Publieations de la Seet. hist. T. 42, p. 269—271. 

2) Peider ſtand ums der franzöftiche Text dieſes Aufrufes nicht zur Berfügimg, 

eine deutſche Überſetzung desielben gibt WW. Zorn, der Yuremburger Klöppeltrieg. S. 95. 
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gemeines Volk waren." 5 Daß dem in der That jo war, bezeugt folgender 

Auszug aus dem „Original-Tagebud) der Blodade”, wo es zum 12. 

September 1794 heißt: „Der Magiftrat meldet, daR aus einem wegen 

„Führens verdächtiger Neden abgehaltenen Zeugenverhör hervorgehe, daR 

„die Genannten: Mathieu, ein unlängſt aus dem Regiment „Würtemberg“ 

„getretener Fourier, Lequerenx, Maſſart, Biron, Deux, Lemoine. Couſez 

„und Carcher, alle meiſtens geborene Franzoſen, und der franzöſiſchen 

„Revolution geneigt und zugethan ſeien; er ſchlägt daher vor, dieſelben 

„aus der Stadt zu weiſen.““ MNun waren diejelben in Luxemburg wie: 

der eingezogen und mit den andern Fremden, welche den Franzoſen auf 

dem Fuße gefolgt, wußten fie jich alle einträglichen Stellen zu fichern:; 

denn der eigentliche Luxemburger wurde von allen bezahlten Ämtern 

ſyſtematiſch fern gehalten, wohl aber zu den unbezahlten ſogenannten 

Ehrenämtern gepreßt. 

Über die Errichtung des Freiheitsbaumes berichtet der ſchon öfters 
erwähnte Oberleutnant des Luxemburger Freiwilligen-Norps L. Langers: 

„Am 15. iſt der FFreiheitsbaum durch die triumphirenden Franzoſen er: 

richtet worden, dito hat die Bürgerichaft die National-Cocarde aufgeſetzt.“*) 

Die legten Worte Langers „Am 15. .... hat die Bürgerjchaft die Na 

tional-Cocarde aufgeſetzt“ erinnern an eines der veratoriichiten Gelege der 

Französischen Nepublif, welches jedermänniglich, Männer und Frauen, inter 

Strafe verpflichtete, die franzöliiche Kocarde zu tragen, und durch welches vor 

altem den Denunzianten Thür und Thor geöffnet wurde; und dieſes Geſetz 

war das erite, das thatjächlich in der eroberten Feitung eingeführt wurde 

am Tage der Errichtung des Freiheitsbaumes, wie der Bericht der Volks— 

vertreter bein Deere an den National-Convent diejes ja auch andeuter.*) 

Fortſetzung folgt.) 

Titterarifche Movitäten. 

P. Braun Joseph. 8. J. Die Yiebfranenkicche zu Yuremburg. Separatabdrud aus 

den „Stimmen aus Maria-vaach.“ Freiburg i. B. 1900. Heft 1. Frei 

burg. Herder (1900.) 

Dr. Fallize Joh. Bapt. Olaf Mgr. Faste-Hyrdebrew for 1900. Faſtenhirten— 

brief für 1900. Ueber die Verwerflichkeit der Berichiebung der heiligen 

Taufe.)) (Kristiania. Trykkerie St. Olaf. 1900.) 

1) Knaff, Die Vlodade der Feitung Yıyemburg. Publieations de la Seetion 

hist, T. 42, p. 270, Anmerfung 1. 

2) Ebendaſelbſt S. 74—75. 

3} Ons Hemecht, 3. Jabraang, ©. 667. 

4) „Le soir, il y cut un divertissement, oü toutes les eitoyennes s# firent 

„un devoir, et nous oserions presque dire un plaisir, d’assister, en portant 

„les cuuleurs de la liberte.* (Publieations de la Seet hist. T. 42. p. 270. 
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Gedenkblatt an den hochw. P. Theodor Tbilges C. SS. R. Bon einem guten 

Freunde dev Grinnerung an den theuern Singeichtedenen gewidmet. 

Yuremburg. St. Paulus-Geſellſchaft 1900. 

Dr. Günther Herm. (und Dr. Fallize Joh. Bapt. Olaf. Mgr.) Norwegen 

und feine katholiſche Miſſion. Zweite Auflage anit Bildern. Chriſtiania—. 

Str. Olafs-Druckerei 1900, (Mit fünfzehn Gravüren im Text, darunter 

das Portrait von Biſchof Fallize im gewöhnlichen und im Winter 

Coſtüme.) 

P. Huonder Anton S. J. Deutſche Jeſuitenmiſſionäre des IT. und 18. Jahrhun— 

derts, Ein Beitrag zur Miſſionsgeſchichte und zur deutichen Biographie, 

(Ergänzungsbefte zu den „Stimmen aus Maria-Vaach.“ — 74.) Frei— 

burg im Breisgau, Herder. 1899. 

Dieſes Werf iſt infofern für uns von Belang, als darin auch verichie 

dene Miſſionäre Iuremburgiicher Ankunft erwähnt werden, 

Keppes Joh. Jos. Mgr. Faſten-Hirtenbrief fir das Jahr 1900 (lleber die Andacht 

zum bb. Herzen ein.) Yuremburg. St. Baulus-Seieltichaft. (1900.) 

Kohn Jean Charles. Histoire des Seigneurs et de la Seigneurie de La 

Grange. Luxembourg. P. Worr«@-Mertens. 1899. (Deux volumes 

avec 7 tables gencal.) 

Bon dieſem Werte erichienen zwei Ausgaben, eine auf gewöhnliche, 

feinen, die andere {tn Prachteinband) auf belländiihem Papier. 

Lebensbild (Kurzes) des hochw. P. Nik. Biktor Theis C, SS, R. Ein Blümchen 

niedergelegt auf deſſen Grab von einem alten Freunde. Yırreinburg. St. 

Panlus⸗Geſellſchaft. 1900. 

Loes Francvis. A propos de deux mardelles recemment deeouvertes dans 

les environs de Schuweiler, eanton de Capellen, Grand-Duche 
de Luxembourg. Tir‘-A-part de la Publieation de la Soeiete 

historique, litteraire et artistique, (Luxembourg. P. Worre-Mer- 

tens. 1900.) 

Litaniae de Saero Corde Jesu. Luxemburgi, Typ. ad. S. Paulum. (1900.) 

Nachruf an den hochw. P. Mich. Cigrang C. SS. R. von einem langjährigen 

Freunde des Verjtorbenen. Yuremburg. St. Baulus-Sejellichaft. 1900, 

(Quarre-Reybourbon. L. Congres de la Federation arch£ologique et histo- 

rique de Belgique A Arlon. (20 juillet au 4 aoüt 1899.) Extrait 

du Bulletin de la Soeiete de geographie de Lille. Lille. Quarre. 

1900, 

Reform (Zur) der Yandesirrenantalt in Ettelbrüd. Yuremburg, (Emil Schröll.) 

Separatabdrud der ‚Quremburger geitung“. 1900. 

Sühngebet (und) Weihegebet an das bb. Herz Jeſu. Luxemburg. St. Paulus-Geſell 

ichaft. (1900.) 
Studie (Yitterariiche) über Kari May. Zeparat:-Abdrud aus den „Ynremburger Wort“, 

Yıremburg. St. Panlus Geſellſchaft. (1899.) 

Luxemburg. — Druck von P. Worre- Mertens, 
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es Lam. | —— 

D'dubiléumskirech, 
Yun 

Charel Müllendorff, 

(eutzehalen vum Herr Beschof, 

1. 0 Hiinselsnamm, t sen nongzenzschonnert fJoer. 

Dass «du de leiwen Heiland ons geschenkt: 

Dem arme Mensch gouf et am Deischt're 

[kloer, 

Ann d’eiwegt Lieht Ihurt du seng Schreck 

|gelönkt. 

2. "T gong & Jorhonnert trei dem ann're soen, 

Du hätts mat Jesus ons den Himmel bruscht: 

A wei fir d’eischt &n ons an t’Kir'ch gedroen, 

Gouf ons dan Himmel do an t'Hirrz gelurgt. 

3. 0 Mensch, loss net t'schwarz Senn hir Wolken dreiwen 

Iwer d&n Himmel a bleif Jesus trei ; 

Ma dei hir Seil dem beise Feind verschreiwen. 

Dei fanne Gnod bei Gott a Bouss a Rei. 



4. Des Jo'r welt Jesus me! we! sos verzeien ; 

Duerfir as d’Welt voll Fröd a Luefgesank. 

Mir wellen all ons Senne gut bereien, 

A froe wät mir sollen dun zum Dank. 

5. O Mamm, aus Leift se mir gesennt zu bauen 

Eng schei grouss Kir'ch dem Hierz vun döngem Sön. 

Ob et gereit? — Mir setzen onst Vertrauen 

Op deng star'k Hel'f ann dann as d’Säch gewön. 

Folgender Text mit Muſik von Herrn P. Barthel it als Kirchenlied vom 
Hochwürdigſten Herrn Bischof gutgeheißen worden. 

Die Jubiläumskirche. 

1. Es find nun wieder hundert Jahr’ verſtrichen, 

Daß uns die Junafrau Jeſum hat geſchenkt: 

Die finfternis ift da dem Kicht gewichen, 

Der Himmel hat jih uns in’s Herz gejenft. 

t3 . Kaf nicht, o Chrift, der Sünde Wolfen treiben 

Un diefem Bimmel und bleib Jejus treu; 

Doc die dem Feind, dem böjen, ſich verfchreiben, 

Erlangen Gnad' bei Gott in Buß und Neu. 

3. Dies Jahr will Gott beionders aern verzeiben ; 

Drum auf, iht Chrifteu, frob dem Heiland jinat, 

Gelobt, im Ernſt die Sünden zu bereuen, 

Und fraat das Herz, was es zum Danfe brinat. 

4. Es will, o Mutter, unſre Kiebe bauen 

Dem Herzen Jeju einen Dom zur Ehr. — 

Ob es aelinat ? Maria, wir vertrauen 

Auf deine Hilf’: uns deine Hilf! gemähr | 

rm 

Les Proces 
portés en appel du Conseil Provincial de Luxembourg 

au Conseil Souverain de Hainaut (1707-—1709). 

Inventaire des Dossiers conserves. aux Archives de l’Etat, ä Mons, 
par 

Jules Vannerus, 

Attache ü ces mämes Archives. 

Parmi les nombreuses et importantes consdäquenees qu'eut 
pour le Luxembourg la @uerre de Succession, engagte de 1702 

a 1713, sur le territoire de la Belgique, entre Louis XIV et ses 
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ennemis coalises, une des plus eurieuses est certes la difhieile 
situation faite au conseil provincial de Luxembourg. Celui-ei 

n'était pas, on le sait, cour souveraine, sans appel, et les justi- 

cinbles Iuxembourgeois devaient, s’ils n’ctaient satisfaits des juge- 

ments qu'il avait rendus, en appeler par devant le Grand Conseil 
de Malines. Or, il se fit, au cours des hostilites qui marquerent 

cette periode agitee ceomprenant les 15 premieres anndes du 

XVIIIe siöele, que les Pays-Bas autrichiens furent divises en deux 

parties: l’une, qui diminua progressivement et à laquelle chaque 

campagne vint, pour ainsi dire, enlever un morceau, était formee 

par les provinces qui restaient au pouvoir du roi d’Espagne 

Philippe V et de ses g@ncraux ; l’autre, qui comprenait les terri- 

toires oceupes par les Allids, sacerut chaque annee des eonquetes 

faites aux d@pens de la premiere par les troupes coalisees de 
l"Angleterre, des Provinces Unies et de l’Empereur. Il arriva 

ainsi — pour envisager la question à notre point de vue special 
— que notre duch® resta pendant pres de huit ans sans rapports 

possibles avee Malines : le Grand Conseil ne pouvant done plus 

etre saisi des proces d’appel de Luxembourg, le Souverain dut 

designer A notre eonseil provineial un autre tribunal d’appel. I 

en resulta que les proces luxembourgeois furent pendant un 

certain temps défſférés au conseil souverain de Hainaut, à Mons, 

puis, plus tard — Mons £tant à son tour tombé au pouvoir de 

la Coalition — au conseil provineial de Namur. 

Les dossiers de la plupart des procès portés ainsi en appel, 

de 1707 & 1709, devant la cour souveraine de Hainaut, sont eon- 

servös aux Archives de l’Etat à Mons. J'ai eru qu'il était utile 
d’en publier linventaire, car ces documents n’auraient guère, 

autrement, l'oceasion d’ötre utilises par ceux qu'interesse l’histoire 

luxembourgeoise : l’on sait, cependant, que les renseignements de 

toute nature que on peut trouver dans les anciens dossiers de 

proces ne sont nullement a negliger pour l’histoire provineiale et 

localec. 

Avant de passer A cet inventaire möme et aux explications 

dont je erois devoir laccompagner, il est n&cessaire de rappeler 

iei quelques faits et quelques dates au sujet des evenements poli- 

tiques et militaires de l'époque. 

* Rit 
* 

Alors que les eampagnes de 1702 a 1705 m’avnient mis les 

allies en possession que de territoires relativement pen eonsidera- 

bles, celle de 1706, par contre, eut pour eux les resultats les plus : +] 
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importants: à la suite de la vietoire de Ramillies, remportee le 

23 mai 1706 par Marlborough”sur Villeroi et Maximilien-Emma- 
nuel, le Brabant, la province de Malines et la plus grande partie 
de la Flandre tomberent aux mains des ennemis de Philippe V. 

Louvain leur ouvrit deja ses portes le 25 mai; Vilvorde, Bru- 

xelles, Malines et Lierre, le 26. 

A la suite de ces revers, le vicaire-general, Maximilien-Em- 

manuel, qui n’avait plus en son pouvoir que Namur, Mons, 

Charleroi, Luxembourg et differentes autres places, resolut d'éta- 

blir sa residenee à Mons, eomme &tant la ville ou il serait le 

plus en sürete, et d’y transferer le siege du gouvernement des 

provinces des Pays-Bas qui restaient sous l’autorit® de Philippe V. 

Nous ne devons done pas nous «“tonner de voir eonfier au 

eonseil de Hainaut la decision des proc&s d’appel du Luxembourg: 

Pimportance du conseil souverain de Mons «“tnit encore acerue 

par linstallation du gonvernement dans la möme ville, tandis que 

Namur n’stait le siege que d’un eonseil provincial. 
Le roi et son vieaire-gencral tarderent longtemps cependant 

avant de r&gler definitivement la qnestion de l’appel des proces 

luxembourgeois et namurois: ils esperaient probablement toujours 

rentrer d’un moment A l’autre en possession des provinces qui 

leur avaient été enlevees et voir ainsi resolues d’elles m&emes les 
diffieultes qui entravaient l’exereice de la justice d’appel depuis 
la prise de Malines. Ce n’est que le 10 janvier 1708 que parut 

l’ordonnance réglant l’appel des causes luxembourgeoises et na- 

muroises par devant le eonseil de Hainaut }j: avant cette date 

eependant, eomme on le verra plus loin, plusieurs proces d’appel 

avaient deja été deferes, par extraordinaire, A la eour de Mons. 
Le 16 fevrier suivant furent publiees en cette derniere ville des 

regles et des remarques sur le style à observer dans la poursuite 
de ces causes d’appel. ®) 

Pendant ce temps, les allies continuaient peu à peu la serie 

de leurs sucees et de leurs conquötes, si bien qu’apres la san- 

glante bataille de Malplaquet du 11 septembre 1709, ot le Prince 
Eugene et Marlborough mirent en deroute les gencraux frangais 

Villars et Bouflers, la retraite de l’armee francaise laissa le 

champ libre aux allies pour l’aceomplissement d'un dessein 

auquel ils songeaient depuis quelque temps: la prise de Mons. 
Le 24 septembre 1709, ils investirent cette place, qui fut obligte 

1) Je donne le texte de eette ordonnance sous l’annexe 1. 

2) Voir Annexe II. 



de capituler le 20 octobre suivant. De nouveau, le conseil de 

Luxembourg se voyait supprimer son tribunal d’appel,”qui ne fut 

pas remplace plus vite que la premiere fois : ce ne fut’que le 11 

septembre 1711 que Maximilien-Emmanuel, — devenu depuis trois 

mois souverain du Luxembourg et du Namurois, en vertu de 

traites d’alliance eonelus ant@rieurement avee le roi de France — 

regularisa cette situation: il edieta un r&eglement provisionnel qui 

attribuait au eonseil de Luxembourg la deeision en appel et en 
dernier ressort des sentences rendues par celui de Namur, et, 

r&eiproquement, au eonseil de Namur la deeision des sentences 

de celui de Luxembourg. ') Ce n’ctait de nouveau pas pour long- 

temps : cette periode de „lappel reeiproque* ne dura en effet 

qu’un peu plus de trois ans. En 1714, l’Eleeteur dut se resoudre 

a abandonner les provinees de Namur et de Luxembourg, en 

ex£eution des traitcs de paix eonelus a Rastadt et a Bade les 6 

mars et 7 septembre de cette année. En consequence, il adressa, 

le 1°" decembre 1714, aux Etats et aux conseils de justice de 

une et l’autre province des lettres par lesquelles il les deliait, 
ainsi que ses vassaux et sujets, du serment de Aidelite qu'ils lui 

avaient prôèté lors de son inauguration. 
Des lors, devait cesser le régime sp@eial institue par le re- 

glement provisionnel de septembre 1711. Aussi, le 2 decembre 

1714, le gouverneur gencral, le comte de Königsegg, fit-il savoir 

au Grand Conseil de Malines qu'il avait ordonn‘ aux conseils de 

de Luxembourg et de Namur d’envoyer à l'avenir toutes les 

causes d’appel a Malines; les eauses d@ja entamdes par devant 

ees deux conseils provineiaux devaient cependant éêtre jugées en 

dernier ressort par eux, (est ainsi que le Grand Conseil rentra 

de nouveau dans ses attributions de tribunal d’appel vis-a-vis du 

Conseil de Luxembourg, non sans quelques diffieultes, qui ne 

furent levces qu'au courant du mois de janvier 1715: pendant 

pres de huit ans, les plaideurs luxembourgeois n’avaient pu se 
pourvoir aupres de leur cour d’appel urdinaire, 

E23 E23 
* 

I resulte de ee qui précède qu'il faut distinguer deux pé— 

riodes distinetes dans la question de Fappel du eonseil de Luxem- 

bourg ä la cour de Hainant. 

Nous avons d'abord une periode transitoire, qui s’etend du 

26 mai 1706, jour de la prise de Malines, au 10 janvier 1708, 

date de l’orslonnance nommant le eonseil de Mons cour d’appel 

1} Voir Annexe IJI. 
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pour les eauses luxembourgeoises. Pendant cette periode de dix- 
sept mois, les plaideurs luxembourgeois sont sans juridietion d’ap- 
pel pour leurs proces juges a Luxembourg : le conseil royal’) se 

borne & leur accorder des „lettres de diligence et d'état et sur- 

seanee*, en attendant que le tribunal d’appel soit fixé; pour quelques 

proees cependant, le conseil de Mons cst «deja désigné comme 
juridietion d’appel extraordinaire. 

“La seeonde periode s'écend du 10 janvier 1708 au 24 septem- 

bre 1709, jour ou Mons fut investi par les allics et ol, par con- 

scquent, toute eommunication fut eoupde entre les appellants 

luxembourgeois et leur cour «appel. Cette periode, que l'on 

pourrait appeler „periode de Yappel regulier“, dure dix-neuf 
mois seulement. 

Pour ehacune de ces deux phases de la question qui m’oe- 

eupe, je voudrais attirer lattention sur les eirconstances partieu- 

lieres dans lesquelles s’est exerete la juridietion d’appel pour les 

Luxembourgeois tant qu'il n’ont pas eu de tribunal d’appel r&gu- 

lier, et sur les diffieultes qui ont continue a aceompagner linstruc- 

tion et la «defense de leurs causes, une fois le eonseil de Mons 

devenu leur cour supcrieure, 
* * 

*. 

Premiere Periode: 26 mai 1706 — IO janvier 1708. 

Malines érant tombee entre les mains des allies et aucune 

relation ne pouvant plus exister entre cette ville et les provinces 

restees au pouvoir de Philippe V, le conseil de Luxembourg se 
vit, par le fait m&me, eomme je l’ai deja dit, prive de son juge 

d’appel; des lors, les plaideurs qui voulaient en appeler d’une 

sentence rendue eontre eux à Luxembourg durent se borner & 

en faire prendre acte au greffe de ce conseil, en s’y faisant 
„porter pour appelants“, et attendre que l'on püt de nouveau 

arriver librement a Malines, ou que, du moins, le roi designät un 

tribunal d’appel provisoire. 
Beaueoup attendirent ainsi fort longtemps, jusqu'en janvier 

1708, cpoque oü la eour de Mons fut designce pour eonnaitre 
des appels luxembourgeois. %; Il ne resterent pas tous, cependant, 

1) Un reglement du 2 juin 1702 avait remplaes les conseils d’Etat, 

priv‘ et des finances par un conseil unique, nommd Conseil du Roi et 

compost, sous la presidence du gouverneur general, (le 4 ministres de robe, 

du surintendant general des finances et ministre de la guerre, d'un procu- 

reur general du Roi et d'un seerätaire. 
2) II y en eut möme, parmi ces derniers, qui avaient deja entam« la 

proc&dure d’appel à Malines au moment de la prise de cette ville: dest 

— — — — — — —— — — — — rar — — — 
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dans une aussi longue expectative et un assez grand nombre 

d’entre eux s’adresserent au conseil royal, pour qu'on leur de- 
signät un tribunal oü ils pourraient faire poursuivre leur proees 
ou que, au moins, on leur accordät acte de diligence d’appel et 

surscanee de l'ex&eution de la sentenee dont ils appelaient. 

C'est, pour donner un exemple, ce qui se passa A l'occasion 

du proc&s des habitants de Naome contre O.-A. Lardenois de 

Ville (dossier n® 3 de l’inventaire suivant): le 22 septembre 

1706 on signitie aux premiers la sentence que le Conseil de Lu- 

xembourg avait rendue contre eux le 31 juillet précédent; ils en 
appellent le 30 suivant, mais, Malines tant au pouvoir des alliés, 
ils se voient obligés d’adresser au roi la requöte suivante, pour 
qu'on leur designe la cour oü ils doivent se pourvoir et qu'on 

leur aceorde des lettres de relief d’appel ou des lettres de sur- 

seance : 

„Se trouvant sensiblement gravez de la sentence du 31 juillet 

dernier, ils en ont appellez le 30 septembre, mais, comme jusques 

a present il my a pas eu de juge &tably pour pouvoir relever 
leur appel, à raison de la prise de Malines et que, les jours 

fataux allans bientost s’escouller, ledit Conseil pourroit faire 
mettre la dite sentenee en exdeution et faire deserter leur appel, 

les remontrans supplient trös humblement V. M. de leur nommer 
un tribunal auquel ils pourront s’adresser et poursuivre l'instance, 
de leur aceorder lettres de reliefs d’appel avee elauses d’inhibi- 

tion, ou du moins, surekanee A lexteution de la dite sentenee, 

jusques à ce qu'il y ait des juges établis pour connoistre dudit 
appel, demandant despens, et d’autoriser faeteur aux insinuations“. 

Le 30 deeembre 1706, lapostille suivante fut inserite en 

marge de la requete: „Le Roy en son eonseil. — 8. M. ayant 

eu rapport du eontenu en cette requöte a, par avis de son conseil et 

ala deliberation de son vieaire general de ce pays, tenu et tient 

par eette les suplians pour dilıgens A l'éfard de l'apel par eux 
interjett@ de la sentenee du conseil de Luxembourg du 31 juillet 

1706 et leur acceorde etat et sursdcance de lexceution d'icelle, 

jusqu’a ce que S. M. aura denomme des juges d’apel. !) Ordonne 

ainsi, par exemple, que la eommunautd de Virton, ayant appelé au Grand 

Conseil d’une sentence rendue A Luxembourg, se vit, le 20 avril 1706, octroyer 

par cette haute cour le relief d’appel demande; un mois apres, „la poursuite 

etait interrompue par le changement d’etat*, Ce n'est qu'au eommencement 

de 1708 qu'ils s’adresserent à Mons pour que l’instraetion füt reprise: le 3 
avril 1708, le Conseil de Hainant ordonnait d’ajourner la partie adverse, en 

vue de resumer les procedures et d’introduire la cause (dossier 30). 

1) Ce proces fut porte en 1707 devant le eonseil de Hainaut, que le Roi 



S. M. aux Gouverneur, President et gens dudit conseil et A tous 

autres qu'il appartiendra de se conformer et régler selon ce. Fait 

à Mons le 30° de d&cembre 1706. (Signe:) M. Emanuel. — Comte 

de Berge. 

Le proees de Servais Gauthier contre les dames Piret (dos- 

sier 35) nous fournit un second exemple de la fagon dont le cours 

de la justice &tait provisoirement suspendu pour les proees d’appel 
luxembourgeois: (authier, ayant declare le 29 deeembre 1706 

en appeler de la sentence rendue le 24 preetdent par le Conseil 

de Luxembourg, s’adressa au roi le 3 fevrier 1707 pour qu’on 
lui designät un juge d’appel: „Comme le Grand Conseil de Ma- 

lines“, disait-il dans sa requöte, „par les dernieres r&volutions n'est 

plus juge de ressort et d’appel dudit conseil de Luxembourg, il 

supplie tres bumblement S. M. estre servie de nommer un juge, 

au quel il puisse s’addresser et prösenter ses justes griefs et 

raisons, pour de luy pouvoir obtenir par un dernier arrest la 

reformation et mise A neant des dittes 2 sentences, du moins qu'il 
plaise a S. M. de le tenir pour diligent pendant la presente con- 

joneture et jusqu’a ce qu’elle en aurat autrement dispose, accor- 

dant tant dit la sureeance de l'exécution d’ieelles.* 

Le dceret suivant lui accorda dtat et surecance: 

„le Roy en son conseil. — S. M. ayant eu rapport du con- 

tenu en cette requöte, a, par avis de son Conseil et a la delibe- 
ration de son vieaire general de ce pays, tenu et tient par cette 

le suppliant pour diligent en la poursuitte du relief y mentionnée 

et l’exceution de la sentence dont est appell‘, en estat jusqu’äa ce 
que S. M. aura trouve convenir de nommer des juges d’appel. 

Ördonne S. M., tant a ceux de son eonseil provineial de Luxem- 

bourg qwä tous autres qu'il appartiendra, de se r&gler selon ce. 

designa comme juge d’uppel, dans certains cas, avant l'ordonnanee de janvier 

1708. En etfet, dans une nouvelle requete, adresse en 1707, par la quelle 

les habitants de Naome demandent „que Ja sentenee du 31 juillet 1706 soit 

corrigte et röformee A la raison et que touts &erits servants A la matiere 

soient apportez au bureau du Conseil de Mons, eloz et serlez, faisant de ce 

plainte d’appel contre le seigneur de Naome et le junge a quo, demandant 

depens et d’ötre autoris’z aux insinuations“, ils rappellent encore „qu'ils 

s’etoient portez appellans de cette sentence au juge superieur, qui ei-devant 

ötoit le Conseil de Malinnes et que, depuis le changement d'éitat, le Roy avoit 

declare sun conseil sourerain en Hainaus. Le 16 decembre 1707 le eonseil 
autorise les suppliants A faire assigner la partie adverse; le 2 novembre pre- 

eedent, il avait deja, A la requ@te du Sr de Ville, „ordonn« à partie d’exhi- 

ber et signifier grief dans 3 semaines, i peine «de desertion*. (Reg. 74). 
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Fait a Mons le 23° de fevrier 1707. (Signe:) M. Emanuel. — 

Dr Joseph de Arze“. ') 

De semblables actes de diligence et d’etat et surseance 

furent aceordes par le eonseil du roi, sur la me&eme formule que 

la preeedente ?): 
De Mons, le 23 mai 1707, aux habitants de Pin et d’Izel 

(le relief d’appel est donné par le conseil de Mons le 27 mars 

1708 ; v. dossier n° 24); 
Du camp de Chievres (Chirres), le 15 aoüt 1707, au elere 

jure de Thommen, J.-L. Recht {relief d’appel: 4 avril 1708; 

doss, n® 16); 

Du camp de Chievres (Chevres), le 20 aoüt 1707, aux reli- 

gieuses de Marienthal (relief d’appel: 4 avril 1708; doss. n® 32; 

leur appel datait du 18 juillet 1707, mais elles n’avaient pu ob- 
tenir un relief en forme dans la eonjoneture presente*). 

Du camp de Chievres, le 30 aoüt 1707, aux habitants de 

Mirwart (relief d’appel: 6 mars 1708; doss. n® 4); 

Du camp d’Annappes (Anappes) ®, le 29 septembre 1707, 

1) Le Conseil de Mons ayant &t& nommé tribunal d’appel et Gautbier 

ne sc pressant pas d’entamer les proeedures devant cette cour, les «demoi- 

solles Piret s’adresserent a eett» derniere pour qu'il füt ordonne A leur ad- 

versaire „d’exhiber ses pretendus griefs et de faire apporter le proe®s endans 

bref terıne A peine de desertion*“, allöguant que „la surecance d’exseution 

ne luy est accordde que pour aussy long temps qu'il luy auroit plu (AS. 

M.) de nommer un juge d’appel“. 
Le 9 mars 1708 la cour ordonna „d’ajourner partie pour comparoitre ä 

vortain et competent jour aux plaids pour faire apparoitre ses (diligenees 

d’avoir releve et execeut& son appel en tems deu, ou qu'elle ait à le faire et 
dire sos griefs, ou A faute de le voir deelarer desert ... .“ En avril 1709 

seulement, Gauthier s’adresse A la cour pour obtenir relief d’appel, „a pre- 

sent que ce souverain eonseil est «tabli par le Roy juge en ressort des 

eauses de Luxembourg“. Ce relief lui est aecord& le 19 avril. 

2) Sauf que l’on y dit fient .... en estat et surceance, au lieu «de 

tient ... . en estat. 
3) Annappes, village a TE. de Lille, dans le ecanton de Lannoy, arr. 

de Lille, depart. du Nord. Chiövres est dans le Hainaut, pres d'Ath, au 

N.-O. de Mons. 
4) Le 20 septembre 1707, un acte semblable fut accord&, sur la meme 

formule, semble-t-il, aux habitants de Mertert (v. doss. n® 44). En effet, ces 

habitants en ayant appel& le 13 aoüt 1707 de la sentenee du Conseil de 

Luxembourg da 30 juillet de la meme annöe, „il a plu a S. M. le 20 sep- 

tembre suivant, de les tenir pour diligens aux elauses d’inhibitions jusques 

a ce que >. M. auroit nommé des juges d’appel®, 

„Is ont eu du Roy“, dit encore A ce sujet une requete de leur adver- 

saires demandant la levee de la sureeance, „au mois de septembre dernier, et 

ainsi avant qu'il auroit plu A S. M d'etablir ec» souverain eonseil (de Mons) 
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aux bourgeois A’Echternach relief d’appel: 13 oet. 1708; doss. 

n® 67). 

Le eonseil du roi ne se borna eependant pas tonjours à de- 

livrer simplement ces actes de diligenee et d'état et surscance ; 

dans trois cas, nous le voyons permettre, A la requete de intime, 

la mise a excention de la sentence de Luxembourg dont il est 

appele, et ce malgre Vappel interjete. 
le 11 novembre 1707, il love en ces termes la sursdanee 

accordee le 20 aoüt preeedent aux religieuses de Marienthal: 

nl» Roy en son Conseil. — S. M. ayant eu rapport du contenu 

en cette reqnöte et des raysons y allöguces, a, par avis de son 

eonseil et a la deliberation de son vieaire general de ce pays, 

lev«, comme elle Iöve, la surecance accordde aux prieuse et reli- 

sieuses de Mariendhall le 20° de juillet (sie) dernier, tenans icelles 

eependant pour diligentes en leur appel, attin qu’elles puissent le 
poursuivre en temps et lieu et ensuite permet aux suppliants de 

mettre la sentence par eux obtenue le 9 dudit mois de juillet en 
exeeution, et ce par provision et sans pröjudiee de lappel ev 

mentionne, ordonnant A ceux de son conseil provineial de Luxem- 

bourg, aux parties et a tous autres qu’il appartiendra de se regler 

et conformer selon ee. Fait A Mons le 11% de novembre 1707. 

(Signe:; M. Emanuel. — Dr Joseph de Arze*, 

De m&me, trois semaines plus tard, le 2 decembre 1707, 

Charles Lambert obtint «de Maximilien-Emmanuel l'aete „deelara- 

toire* suivant (v. dossier u® Ti: „Le Roy en son Conseil. — S. 

M. ayant veu le eontenu en ceste requeste et eonsidere les rai— 

sons y allöguces a.... permis, comme elle permet, de faire mestre 

en exdeution la sentence pour Juy obtenue en nostre conseil de 

l.ouxembourg le 27me de septembre dernier et ee nonobstant 

pour juge superienr, une suresance «de la dite sentenee (du 30 juillet)“. Ils 

terminent en demandant la mise & exdeution de cette sentence, „le deeret du 

Roy n’etant eens® durer qu'autant que Von a öté sans juge superienr et 

es eonseil &tant suffisamment autorist, par le déeret d’etablissement, de lever 

pareille sure&ance*. Te 20 avril 1708, le conseil ordonne eommunication A 

partie; le 12 juin suivant, il löve la surscance, mais accorde relief d'appel 

aux habitants de Mertert. 

Vers la märne &poque encore, un acte de diligenee fut délivré A Jean- 

Ernest, eomte «de Loewenstein {v. doss. 22), sans que j'nie trouv& cet arte: 

en «fet, dans une requöte ou Loewenstein demande relief d’appel, il de- 

elare qu'il s’est porté appelant le 30 septembre 1707 «une ordonnance du 

ennseil de Luxembourg du 16 précédent et, „Tautant que pour lors il n'y 

ayoit juge nommé pour les appels, il s’est auldress® au Conseil royal, qui l’a 

tenu diligent en sa poursuitte de relief.“ Le relief lui est aceorde le 27 

mars 1708. 



l"appel obtenu par sa partie, ordonnant S. M. ete. Fait a Mons 

le Ze de decembre de 1707.55 (Signe): M. Emanuel. — Dr» Jo- 

seph de Arze*. 

Le 13 novembre 1707, il avait lev& la surscance accordee le 

25 avril précédent a R. Servais, mais avalit en m&me temps defere 

sa eause au Conseil de Mons, nomme juge d’appel: c’est pourquoi 

je signalerai plus loin cet acte. 

Jusqu’a present, nous n’avons parl que de proces A llorca- 

sion desquels le eonseil royal accorda seulement des letires de 

diligencee et d'état et surscance, en attendant quil püt designer 

une cour «’appel ordinaire pour toutes les causes jugces par les 

eonseils de Luxembourg et de Namur, 

Quelques plaideurs, cependant, furent plus favorises et se 
virent fixer un tribunal d’appel extraordinaire : etait-ce parce 

qu’ils etaient plus remuants que les autres et qu'ils avaient fait 

agir plus d’intHuences aupres «lu conseil royal, on £tait-ee sımple- 

ment parce que leurs causes etaient vraiment d’une nature «mi 

exigeät plus partieulierement une solution immediate ? I] serait 
difheile de le dire ; toujours est-il que nous avons quelques exem- 

ples de proces deferes au eonseil souverain de Hainaut, nomm«, en 

Pocenrenee et par extraordinaire, tribunal d’appel. Nous avons déjà 

vu un de ces exemples plus hast, A propos du proces des habi- 

tants de Naome contre le st Lardenois (dossier n® 9). Citons iei 

les autres : 

R. Servais et Elis. Kerschen ayant obtenu du vienire-gencral, 
des le 11 janvier 1707, surscanee de Vexceution d'une sentence 

prononete le 8 mai 1706 A Luxembourg, cette sursdance leur 

fut confirmee en ces termes le 16 juin suivant, A la suite d’une 

requete de la partie adverse: „Le Roy en son Conseil. — 8. M., 

ayant eu rapport du eontenu en cette requöte et de Vavis y rendu 

par le eonseil provineial de Luxembourg, a, par advis de son 

eonseil et à la deliberation de son vieaire general de ces pays, 

deelar& et döclare que la surecanee aecordde par son deeret du 

11 janvier 1707 doit avoir lien et quelle a nomme le eonseil 

souverain d’Haynaut pour juge d’appel ?) en la eause dont il s'agit, 

: 1 Le 7 fövrier 1708, le eonseil de Mons ordonne la „eommunieation A 

partie pour reprösenter ce quelle trouverat eonvenir dans 15 jours, pendant 

lequel terme le suppliant devrat exhiber et signifier griefs, tenant en tat 

et sureöanee lVexdeution de Ja sentence ey mentionne jusque, veponse venant, 

autrement soit ordonnd, authorisant le ler huissier au Conseil de Luxembourg 

aux insinuations*. 

2) Dans une requöte que le Conseil de Mons apostilla le 18 Janvier 

1708 en autorisant Nassienation A la veuve de D. Canonier, les appelants 
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ou la suppliante pourra se pourvoir, Faiet au camp de Gembloux, 
le 16 de juin 1707. (Signe:) M. Emanuel. — D» Joseph de Arze*. 

Vers la möme &poque, la cour souveraine de Mons fut &gale- 
ment saisie du proces de L. (rallo-Salamanca, baron de Montjar- 

din, eontre le baron de Boileau (v. dossier n® 1), car le 26 juillet 

1707 la premiere chambre du eonseil eut à statuer sur une re- 

quöte du baron de Boileau et „eonelut d’ordonner a partie d’exhi- 

ber et signifier grief dans 15 jours, A peine de desertion, authori- 
sant aux insinuations“ (Registre n® T4).!) C'est m&me la, fait A 

noter, la premiere resolution prise par le Conseil de Hainaut au 

sujet d’une affaire venue de Luxembourg. 

C’etait, d’nilleurs, a la demande des appelants names, semble- 

t-il, que leurs proc&s &taient port‘s devant le tribunal de Mons, 
institu&e probablement eour d’appel provisoire %); il est interessant, 

à ce point de vue, de voir ce qui se passa à l’oceasion du proces 
d’Alex.-Frane. d’Appelteren contre la Dee de Reichling (dossier 

n® 5): D’Appelteren, apres avoir deelare le 29 aout 1707 en 
appeler de la sentence rendue par le Conseil de Luxembourg le 
29 juillet preeedent, adresse au roi une requete, dans laquelle il 
expose que „desirant prösentement relever et poursuivre le dit 

appel et n’y ayant pas de juge supcrieur fixé auquel il puisse se 

pourvoir, il prend son reeours «ireetement à 8. M., la suppliant 

tres humblement pour lettres de relief d’appel en forme avee 
commitfimus sur Je Conseil souverain de Mons, pour par devant 
iceluy instruire la dite eause d’appel et faire droit sur le tont, 

eomme le Conseil de Malines auroit pu ou dü faire, si l’acees y 

seroit libre“. 

I obtint V’acte de relief d’appel ’suivant: „Le Roy en son 
Conseil. — S. M. ayant eu rapport du contenu en cette requeste 

a. accordé, comme elle aceorde par cette, au suppliant le relief 

d’appel ey mentionne avee elauses jusques au jour servant, lequel 
il pourra relever par devant le eonseil souverain d’Haynaut, que 

S. M. a nommé, commis et authorist A ce,- pour y proceder et 

disent: „Ils ne balaneerent pas de faire un second appel de la sentence de 

1706 au Grand Conseil, mais le malheur des eomjonetares les ayant einpeche 

de l'y relever, il a plu au Roy de deleguer le Uonseil souverain de Mons* 

(v. dossier n® 4). 

I Du reste, dans une requete apostillee le 26 septembre 1707, le baron 

«le Montjardin rappelait que le Roi avait, „sur appel interjette, delögue, 

dans la presente eonjoneture, ce conseil (de Mons) pour juger de cet appel*. 

(Dossier n® 1). 

2) Je n’ai cependant rencontr‘, avant ‚l'ordonnancee de janvier 1708, 

que des cas partieuliers de proc&s deferes en appel au conseil de Mons. 



juger la matiere dudit appel en la mesme forme et maniere que 

feroit le Grand Conseil de Malines s’il estoit encore soubs la do- 

mination de S. M., ordonnant ete. Fait A Mons le 17 me de novem- 

bre 1707. — (Signe:) M. Emanuel. — Dr Joseph de Arze*, 

Le 5 decembre suivant, „les gouverneur, prösident et gens 

du eonseil souverain du Roy en Hainau, validant cette (requeste;) 
pour eiville, ordonnent de la eommuniequer A partie pour y dire 

au rol à la huietaine et durant vacation : au surplus pour y dire 
aux prochains plaids qui se tiendront audit Conseil en suivant 

signifiement et que de la parte du juge a quo tous escrits servans 

à la matiöre soient apportez, elos et cachet‘z, pour par la cour 
les voir et y faire droit (v. egalement le reg. 74). 

En dehors des quatre proces qui preeödent (v. dossiers n® 3,') 

4, 1 et 5), le eonseil de Hainaut ne fut saisi, avant le 10 janvier 

1708 (jour oü fut donné le deeret le constituant reguliörement 

tribunal d’appel de Luxembourg et de Namur) que de deux affaires: 
celles de Renier Servais eontre la veuve Nisette ®) et de Ch.-Guill. 
Kelner contre les &poux Servais. ?) 

Deuxieme Periode : 10 janvier 1708 — 24 septembre 1709. 

Une fois le deeret du 10 janvier 1708 promulgud, il semblerait 
que la situation düt se regulariser immediatement et que nous 
dussions voir le conseil de Hainaut delivrer sans retard des 

reliefs d’anpel pour les nombreux proees qui attendaient depuis 
plus d’un an et demi d’ötre deferes a une cour d’appel reguliere; 

il n’en est rien cependant, et si nous le voyons s’occuper de 
deux ou trois affaires luxembonrgeoises pendant la premiere moitie 

1, Voir plus haut (r&solutions des 2 nov. et 16 d«e. 1707). 

2) Voir dossier n® 28. — Servais avait obtenu, le 25 avril 1707 déjà, du 
eonseil du roi, une surseance, qui fut levee le 13 novembre suivant; ces 

lettres, les seules de ce genre que la eour ait donndes avant le deeret de 

Janvier 1708, sont intöressantes 4 donner iei : 

„Le Roy en son conseil. — S. M. ayant eu rapport du contenu en cette 

requeste et des pieces jointes a... . leve, comme elle löve par cette, la 

surseance accordee sur la requeste de R. Servais le 2hme d'avril dernier, 

permet ä la suppliante de faire mettre A exdention la sentence dont est ap- 

pelle, par provision et soubs eaution à donner par devant ceux de nostre 

Conseil a Luxembourg, nonobstant appel, laisse le dit R. Servais entier de 

relever et poursuivre son dit appel pardevant coux («le nostre conseil souve- 

rain d’Haynaut, le relevant pour autant que de besoing de toutes fautes et 
omissions de n'avoir introduit ni poursuivy le dit appel en temps den. Fait 

a Mons le 13me (de novembre 1707. — (Signe:) M. Emanuel. — Du Joseph 

de Arze*. 

3) Dossier no 6: Apostille d’appel le 22 dee. 1707, 
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de fevrier 1708, ee n'est que le 15 fevrier 1708, pour la premiere 

fois, qu'il oetroie des reliefs d’appel pour des eauses venues de 

Luxembourg. ) Bien plus, le 17 janvier 1708, une semaine done 

apres que le conseil de Mons eüt été eréé eour d’appel pour les 
proees de Luxembourg, e’est encore le eonseil du roi qui delivre 

a Jean-Ant. Mosener un relief d’appel, semblable à celui du 17 

novembre 1707 rapport@ plus haut {procks «’Appelteren—de 

Reichling). ?) 

Ce retard dans l’arrivee des proc@s d’appel a Mons dut avoir 

sa prineipale cause, sans doute, dans les lentenrs apportees ä la 

publieation, dans toute la provinee de Luxembourg, de l'ordon- 

nance du 10 janvier 1708, ainsi que dans la distance qui sépa— 

rait de Mons les parties reculées du duché. 

Aussi les plaideurs invoquerent-ils souvent leur ignorance du 
deeret de janvier 1708 pour s’exeuser du retard qu'ils mettaient 

à impetrer du conseil de Mons les reliefs d’appel necessaires. 

C'est ainsi, par exemple, que vers le mois de mars 1708 la 

Comtesse d’Estienne, qui avait appel@ en mai 1707 d’une sentence 

rendue à Imxembourg le 12 avril preeödent, dit entre autres 

dans sa requöte pour obtenir relief d’appel, qu'elle „avait fait 

appel de la sentence d’avril 1707 par devant le premier grand 
eonseil à @tablir par S. M.,3) mais quelle n’a pu relever plus töt, 
A cause quelle vient röcemment d’estre informee du choix fait 

des Messeigneurs {les gouverneur, president et gens ‚du Conseil 

souverain du Roy en Haynaut) pour juges sup£rieurs au lieu de 
eeux de Malinnes“. Le Conseil de Mons accorde le relief de- 

mande le 31 mars 1708 (dossier n® 29). 

De m&me, Laurent Fonein de Virton allegue dans sa requete 

pour obtenir des lettres de relief d’appel, „qu’il se porta appellant 

du deeret du eonseil de Luxembourg du 22 janvier 1707 en Jans 

les fataux et obtint des lettres de diligenee, mais, outre qu’il ne 

1) Delivres par la premiere chambre du Conseil à la Delle de Hertmanni, 

au st J. Destienne et aux habitants de Berdorf. 

2) Mosener avait termine en ces termes sa requöte: „il supplie tres hum- 

blement V. M. de voulloir le recevoir pour diligent appellant, tenir son 

appel bien et duement releve, le tout en estat et sursdance et de suitte 

denommer, eommettre et authoriser le conseil souverain de Haynaut pour 

eonnaitre dudit appel en dernier ressort*. Le relief d’appel de la Cour de 
Mons date du 20 mars 1708. (Dossier ne 18). 

3) Le 28 mai 1707, Vavocat Wirotius, deelarant se porter appelant, au 

nom de Ja eomtesse d’Estienne, ajoutait que e'etait par devant „le Grand 

Conseil de S. M. ou tels autres juges superieurs qu'il appartiendrat, pro- 

testant de relever son appel en temps et lieu*. 
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fut signifié de la sentence que le 23 de janvier 1708, son incom- 

modite et l’ignoranee du deeret du Roy attribuant la connoissance 

des causes d’appel à ce conseil (de Mons, ne luy ont pas permis 

d’en faire relief en dans les trois mois de llordonnanee* (doss. 

60). 
Bien plus, dans leur proces contre Henri Wirotius, oflieier 

du eomt« de Salın, les habitants de la franchise du Bas-Chätenu 

de Salm non seulement pretendirent que le deeret n’avait pas 

été publie dans leur distriet, mais allerent jusqu’a insinuer que 

g’aurait été par le fait de leur adlversaire, qui était preeisäment 

l’ofieier du lieu. ") 
— ⸗ — 

Geſchichtlicher Rüchkblick 
auf die im Großherzogthum Luxemburg bisher erſchienenen 

Zeitungen und Zeitjchriften. 

XXXVII. 

Luxemburger Wort für Wahrheit und Recht. 

Fortſetzung.) 

Daß „die Tendenz“ des „Luxemburger Wort" genau und identiſch 
unter Herrn Breisdorff diejelbe geweien, wie unter dem jeligen Deren 

Dr. Eduard Michelis, iſt wohl jelbjtuerftändlich und braucht darum auch 

nicht weiter hervorgehoben zu werden. Man vergleiche nur den Inhalt 

der von Herrn Breisdorff redigirten Jahrgänge mit dem derjenigen, 

weldhe Herr Dr. Eduard Mlichelis redigirt hatte und man wird uns 

vollftändig Recht geben müſſen. In einem Aufjate, betitelt: Die Ten: 

denz des „Luxemb. Wortes", hatte fih Dr. Dr. Ed. Michelis ganz 

1) Voiei ce qu’ils disaient dans leur requete à Ja cour de Mons: „Les 

remonstrants ayant ignorez l’establissement de ce eonseil pour juge en res- 

sort, faute de publication dans le comtt de Salme du deeret emand pour 

cela du Roy et obmis pour ee sujet d’obtenir un mandement d’appel en 

forme dans le temps des fataux, ledit Wirotius, profitant de cette ignorance, 

dont il est 'peut-estre luy mesme la cause, au moyen quw'estant ofhieier du 

lieu il aura expressement retenu ledit de&eret saus le publier, a demande et 

obtenu au Conseil de Luxembourg un ex&eutorial, tant pour le prineipal que 

pour les depens, ce qui va abimer les pauvres remonstrants et les obliger 

d’abandonner leurs maisons, s'il n'y est pourva au eontrair, A quoy il y at 

d’autant plus de raison qu'aueun deeret royal n’a foree ny effoet dans leur 

province qu'il n’ayt esté publie dans les differentes prevostez et vomtez dont 
elle est eompos6e. C'est pourquoy ils s’adressent à Messeigneurs pour les 

supplier de leur accorder relief d’appel en forme, avee elause tant d’inhibi- 
tion que de requette eiville au besoin, A lefleet d’estre tenns pour diligents 

appelants et relevans.“ Le relief d’appel est du 23 juillet 1708 dossier 58). 
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deutlih darüber ausgejprochen. Wir entnehmen demſelben folgende 

Stelle: 

„Die Revolution, deren Bekämpfung das „Yuremburger Wort" ſich 

zur Aufgabe gemacht hat, bejteht nicht etwa in einzelnen Hier und dort 

zu Tage kommenden Erhebungen gegen die gefegliche Ordnung, jondern 

fie it ein faliches Prinzip, das wie ein Krankheitsjtoff den Körper der 

europäiſchen Geſellſchaft zernagt und grumdjäglich alle und jede Autorität 

zu untergraben und zu jtürzen ſtrebt. Meontalambert hat jüngft im 

jeiner berühmten Nede beim Eintritte im die franzöfiiche Akademie das 

Weſen diejes revolutionären PBrinzipes in einer meilterhaften Weile aus: 

einandergejegt. Er zeigt, wie der Urſprung der Nevolution in der jogen. 

Reformation liegt, wie das heutzutage von den Gelehrten, und nicht 

allein von Fatholiichen, jondern auch von vielen protejtantiichen (3. B. 

Adolph Menzel, Wolfgang Menzel, Gfrörer ıc.) anerfannt wird. Nach- 

dem die Reformation einmal den Grundjag des Ungehorfams gegen die 

höchſte Autorität auf Erden, gegen die Kirche, verbreitet hatte, erwachte 

von jelbft, als conjequente Fortentwickelung diejer principiellen Auflehnung 

gegen die Kirche, das Streben der Bölfer, ſich auch dem Gehorſame 

gegen die Fürften zu entziehen. Denn das fürftliche Anjchen beruht 

nicht jowohl auf der Gewalt, als vielmehr auf der Ehrfurcht und dem 

Schoriame, welchen die Unterthanen, um des Gewiffens wegen, dem 

Fürſten leiften. Iſt aber einmal die Ehrfurdt vor der Kirche aus dem 

Herzen weggenommen, hat man die Völker gelehrt, diejer höchſten Auto: 

rität, die Gott jelbjt auf Erden gegründet, den Gehorſam aufzukündigen, 

jo ift die mächtigfte Stüge des fürftlichen Anjehens gefallen. Denn kein 

Thron steht feit, weldyen nur die materielle Gewalt und das Intereſſe, 

nicht aber der aus Gewillenspflicht geleistete Gehorfam der Unterthanen 

jtügt. Darum zeigten jich die Früchte diejes Abfalles von der Kirche 

auch bald. Das englifche Volt war das erjte, welches die Revolution 

zum Grundjag erhob, und das erſte Königsblut auf dem Schaffot 

vergoß. 

In Deutſchland erfühnte ſich die von der Kirche abgefallene Partei, 

gegen den Kaiſer die Waffen zu erheben, und zuletzt gar das Haus 

Habsburg in ſeinen eigenen Kronländern zu entthronen. Der furchtbare 

30jährige Krieg war eine Folge diefer Revolution. Nuchdem dann von 

England aus der Unglaube umter der erlogenen Form der Wiſſenſchaft 

und durch geheime GSejellichaften fich umter den Völkern des Feſtlandes, 

namentlich auch in Frankreich verbreitet hatte, nahm derjelbe fofort eine 

feindliche Richtung gegen das königliche Anſehen, und brachte zuletzt 

gegen das Ende des vorigen „Jahrhunderts die franzöſiſche evolution 

hervor, womit mehr oder weniger alle neuern Mtevolutionsbeftrebungen 

im Zuſammeunhange jtehen. Aber damit hat die Mevolution ihr Ende 
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noch nicht erreicht. Ein faljches Prinzip drängt zur Entwickelung aller 

in ihm gleichlam im Keime enthaltenen Gonjequenzen. Nachdem das An— 

ichen der erblichen Dynaftien erjchüttert war, mußte auch die legte noch 

bejtchende Autorität angebohrt und untergraben werden, nämlich die der 

Familie und des Privatbeſitzes. Diejes dritte Stadium der evolution 

iit der Socialismus. Bis zum Rande diejes Abgrundes ijt die Geiell- 

ichaft heutzutage wirklich angelangt, und zwar in den Ländern am aller- 

meilten, wo die Autorität der Kirche und der erblichen Dynaftie am 

gründlichſten erſchüttert it. 

Eine conjervative Zeitung, wie das „Luxemburger Wort”, muß alſo, 

um ihre Aufgabe zu erfüllen, einen dreifachen Zweck im Auge haben. 

Znerſt muß fie vor Allem das Anſehen der Kirche, als der leßten und 

gründlichiten Stütze aller und jeder andern Antorität, zu vertheidigen 

und zu fräftigen ftreben. Das hat das „Wort“ vom Anfange jeines 

Ericheinens bis auf den heutigen Tag gethan und jeden Angriff gegen 

Religion und Sitte mit den ftärfiten Waffen, die es beſaß, befämpft. 

Zweitens muß fie das Anfehen der erblichen Dynaſtie, als einer der 

jtärfiten Schutzwehren gegen die bereinbrechende Anarchie zu vertheidigen 

und zu vermehren suchen. Jeder unbefangene Yeier wird eingeltehen, 

daß das „Wort” dieſes mit religiöfer Gewiiienhaftigfeit gethan. Mean 

leie 3. B. die Artikel des „Worts“ vom I. Januar 1852) bis zu 

diejer Nummer bin, ob nicht ein und derjelbe Grundgedanke alle jeine 

Artikel leitet. Drittens muß ſie die Familie und das Eigenthumsrecht 

als die letzte noch übrige Grundlage der Sozietät gegen alle Grundjäge, 

welcdye deren Beltand zu erichüittern drohn, aufrecht erhalten. Wie das 

„Wort” dafür gekämpft, weiß Jeder, der es fennt und lieft. Nicht nur 

jondern es hat and jeden Keim jozialiftiicher PBrincipien, der ſich im 

eigenen Lande regte, ſofort zu erſticken gelucht. Als jüngit eine Zeitung 

offen völlig jocialiftiiche Grunmdjäge predigte und den Bauern die glor: 

reihen Errungenjchaften der franzöfiichen Mevolution anprieß, denen fie 

ihre Befreiung von den Zehnten und den Borrechten des Adels zu ver: 

danfen hätten, während doch Fat zu gleicher Zeit der geiftvollite Redner 

Frankreichs den im Fahre 1789 begangenen Raub als den Beginn des 

Sprialismus in Frankreich bezeichnete, da haben wir jofort auf die 

Sefahr ſolcher Principien aufmerkſam gemacht, und diefem Beginnen 

Einhalt gethan. 

Dieje drei Grundiäge find die Angelpunfte, worum das „Luxem— 

burger Wort“ und jeine ganze Tendenz ſich dreht. Daß damit alle die: 

jenigen Elemente, die hier zu Yande, wie überall in Europa, bewußzt 

oder unbewußt dem Geifte der Nevolution dienen, nicht einverjtanden 

jind, und daß es darum oft zu harten Brincipienfämpfen kommen müſſe, 
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hier zu Lande jowohl, als anderswo, läßt jich leicht denfen.. .... \ 

Hat Herr Breisdorff nicht ganz genau umd deutlich die hier ausge: 

iprochenen PBrincipien befolgt und vertheidigt ?_ Welch’ ſchwere Kämpfe 

mit den Liberalen Zeitungen, uamentlich mit dem „Courrier“, der 

„Xuremburger Zeitung“ und der „Independance luxembourgeoise“ 

hatte er nicht diejerhalb zu beitehen ! Und doch, wie feit und unverzagt 

ſtand er jederzeit auf der Breſche, ungeachter der taufenderlei gehäjligen 

Mörgeleien, Verdächtigungen, Verleumdungen, Beichimpfungen und per: 

jönlichen Angriffe, denen er von Zeiten feiner Gegner ausgeſetzt war, 

jo lange fi die Hedaktion des „Luxemburger Wort“ in feinen Dänden 

befand I!!! 

Hier ift auch der Ort eines Worwurfes zu erwähnen, den die 

Gegner des Herrn Breisdorif dieſem zu machen jich nicht entblödeten, 

als „ginge er ftets mit der beftehenden Negierung durch 
dick und Diinm‘. Diejer Borwurf iſt abjolut falſch und unbegründet. 

Auch in dieſem Punkte diente ihm Derr Dr. Eduard Michelis als hell: 

leuchtendes Mufter und Vorbild. Hier ein Ausspruch des Herrn Michelis, 

deſſen Befolgung ſich Herr Breisdorff zum Princip gemacht hatte, Prin- 

tigfeit um feinen Finger breit abgewichen it: 

„In den Artikel „Zur Verſtändigung“ ° tit hervorgehoben worden, 

dan das „Yuremburger Wort" feineswegs mit der Negierung gebrodjen 

habe. Man muß die eigenthümliche Stellung der Parteien ım Lande 

nie außer Acht laffen. Dem „Wort,“ fteht die Religion über Allem. 

Wer die Principien der Meligion angreift, der wird von ihm bekämpft, 

er mag fein, wer er will. In diefer Dinficht kennt das „Wort“ durd)- 

aus feine Transaction mit irgend einer Partei. Wo aber die Meligion 

umangetajtet bleibt, da jind wir mit der Megierung, jo lange unſere 

politiiche Ueberzeugung diejes nur immer zuläßt. Diefe Haltung des 

„Wortes" geht eimerjeits aus feinem conjervativen Charakter bervor, 

der jede beitehende Autorität io lange als möglich beſchützt; andererjeits 

aber auch aus der Ueberzeugung, daR, jobald die Megierung der morali- 

jchen Stüge des Wortes beraubt wäre, eine andere jchleichende Partei, 

deren umedle Argliit uns zuwider it, fich dazwifchendrängen, und jelbit 

ans Nuder zu gelangen jtreben wird. Schon einmal hat das „Luxem— 

burger Wort” das Seinige gethan, um einen tolchen Verſuch zu vereiteln, 

und wir würden es als ein Unglück — nicht für uns — betrachten, 

wenn die Regierung ſich an irgend einer Verfolgung hetheiligen wollte?) 

Hatte Herr Breisdorff bei Uebernahme der Nedaktion des „Luxemburger 

J 1) Yuremburger Wort. Jahrg. 1852, Ar. 23. S. 1, Ep. 2-3. 

2) Ibid. Nr. 22, ©. 1, Ep. 2 bis 2.93, Zr. 1. 

3) Ibid. Wr. 28, 2, Sp. 1. sw 
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Wort” fein eigenes, menes Programm aufgejtellt, da er ja, wie wir 

gejehen, volljtändig in die ‚Fußitapfen feines Vorgängers, des hochwürdigen 

Herrn Dr. Eduard Michelis getreten war, jo fand er fich doch einige 

Jahre ſpäter bemüßigt, feine Stellung ganz klipp umd flar vor dem 

ganzen Lande zu fennzeichnen in folgender 

Ankindigung. 

Das „Luremburger Wort“ iſt jegt feine vollen zehn Jahre alt. 

Jedermann weiß, aus welchen Gründen und in welcher Weile dasjelbe 

entitanden iſt. Im fahre 1848 jind alle Gutgefinnten, eben jo jehr als 

Bürger wie als Chrijten, einſtimmig der Meinung gewejen, daß ein 

conjervativsfatholiiches Blatt eine Nothwendigkeit geworden jet. Diejem 

allgemeinen Wunjche haben wir durd Herausgabe diejer Zeitung ent- 

jprechen wollen. Das Urtheil über die Haltung des Blattes war umd 
it, wie matürlich, verichteden. Unjere Freunde, die gottlob noch immer 

zahlreich jind, denken billig mit einem großen Schriftiteller, deſſen Worte 

wir unlängit Icon einmal angeführt haben: „Würde man auf die 

Schwierigkeiten überhaupt und auf die Nothwendigfeit einer Vertretung 
der Natholiten in der öffentlichen Meinung hinblicken, jo würde man id) 

über perfönliche Yiebhabereien, Auſichten und Stellungen wegiegen, und 
das Ganze und defien Gedeihen allein im Auge haben." Unſere Feinde, 

denn auch ſolche haben wir im UÜberfluß, verdammen in Bauſch md 

Bogen uns und unſer Blatt und finden jahraus jahrein feinen guten 

Fetzen an demjelben. Wir jelbft, wir überichägen am allerwenigften unſer 

Verdienſt und gejtehen gerne die Mängel unferer Arbeiten ein; aber die 

Anerkennung kann uns weder Feind nocd Freund verfagen, daß wir 

zehn Jahre lang, nad) beitem Wiffen und Willen, nicht ohne Mühe und 

Dpfer, einer guten Sache haben dienen wollen. Die IThatjache allein, 

daß unſere Zeitung von mancher Seite her angegriffen, vielfad, ver: 

läaumdet, geheim und offen angefeindet und verdächtigt worden, ti noch 

fein Beweis, daß diejelbe immer im Unrecht gewejen it. Diejelbe hat 

darin ein gemeinjames Loos mit andern uneigennügigen und entjchtedenen 

Blättern gehabt, und der Widerfpruch jelbit ift micht immer der geringfte 

Beweis für die Wahrheit, die angefochten wird. 

Bei ſolchen Berhältniifen haben wir uns, am Ende des eriten De- 

cenminms, die Frage geftellt, ob unſer Blatt ein neues Jahrzehnt beginnen, 

oder etwa in feinem ſchon Schönen Alter, das in unſerm Lande jelten 

erreicht wird, zu Grabe gehen jollte? Wir antworten: das „Luxem— 

burger Wort” joll und wird fortbejtehen, denn die nämlichen Urſachen, 
die dasjelbe ins Leben gerufen haben, beſteheli, wenigſtens theilweiſe, 

noch immer fort, und es haben ſich zu denſelben andere, ebenfalls 

dringende, geitellt. 
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Indeſſen glauben wir bei dem Weitererjcheinen des „Y. W.“ den 

gerechten Wünschen unſerer verehrten Abonnenten zu entiprechen, wenn 

wir einige Nenderungen eintreten laſſen: 
1. Vom 1. fünftigen Mpril an, wird das Blatt wöchentlich nur 

zweimal erjcheinen, und zwar fir den jährlichen Abonnementspreis von 

12 Franfen für die Stadt, und von 14 Franken fir das Land, jofern 

dort die Zeitung von der Poſt bezogen wird. Wir willen wohl, daß es 

andere Zeitungen gibt, die verhältnißmäßig wohlfeiler find, allein wir 

bitten unſere Leſer, zu bedenfen, daß wir feinerlei Subfidien nod) 

obligate Abonnenten haben, und dar es auc mod) etwas Höheres gibt, 

als eine relativ wohlfeile Zeitung zu befisen. 

2. Unſere Zeitung ift bisher eine vorwiegend und fait ausichließlid) 

politiiche gewejen. Gegründet im Jahre 1848, wo die Nevolution Europa 

durchfuhr und die Bande der göttlichen Ordnung und der Geſetze zerriß 

und die ganze Gejellichaft aus den Angeln zu heben drohte, ſollte das 

„L. W.“ fein Scherflein beitragen zur Bewahrung und Hütung der 

göttlichen und menjchlichen Nechte in unſerm Lande, zum neuen Aufban 

der neuen Ordnung unter den gegebenen Verhältniſſen; dasjelbe ſollte 

von dem einzig wahren Standpunkte aus jeine Leſer orientieren im der 

Beurtheilung der Ereigniffe der Zeit, wie der Gejchichte überhaupt, und 

die politiich wichtigern Ihatiachen mittheilen. Seitdem nun aber die 

Ordnung, wenigftens im großen Ganzen, wieder bergeftellt, und auch 

unjere politifche Organifation definitiv geregelt ift, mithin die politischen 

Nachrichten aus dem In- wie dem Muslande weniger Intereſſe darbieten, 

jo glauben wir nach dem Wunſche unſerer Leer zu handeln, wenn wir 

in der Zukunft das politische Gebiet etwas beichränfen. Dagegen ſoll fich 

das mehr kirchliche und praftiiche Gebiet erweitern, und ſoll es unſere 

Aufgabe vorzüglich jein, das chriftliche und Kirchliche Yeben zu fördern 

durch Belehrung und Erbauung. Die fatholiihe Kirche, in ihrem Glau— 
ben uud Leben, tu ihrem Weſen und Wirfen, mit ihren Anftalten und 

Miffionen, wird daher mehr der Mittelpunkt fein, um den fich alles 

Uebrige gruppiert, und der GSefichtspunft, von dem aus alle Ereigniffe 

der Zeit beobachtet and beurtheilt werden. 

In den Bereich unſerer Meittheilungen falten darnm zumächit die 

Nachrichten über das Wirken und die Schiejale der Kirche auf dem 

ganzen Erdfreife und beſonders in unſerm Yande. Miles, was mit dem 

Leben umd dem Zwecke der Kirche in näherm Jufammenhange fteht, Toll 

darum eine verhältnigmäßige Berückſichtigung finden : die riftlihe Fa— 

milie im ihrer von Gott gejegten Deiligkeit und Ordnung; die Echule, 
in ihrem allgemeinen Berufe der Erziehung und des Unterrichtes, ſowie 

in ihrer conereten Organijation in unſerm WBaterlande ; die geiſtlichen 

Orden in ihrer raſtloſen Thätigfeit zum Heile der Welt; die Yitteratur, 
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jowohl die wijlenichaftliche wie die erbanliche, beionders jene Erzeugniffe 

derjelben, welche dem Fatholiichen Vokke bejonders empfohlen werden 

fönnen ; die Kunſt, befonders injofern fie kirchlichen werfen dient, ſowohl 

in ihrer geichichtlichen Entwidelung (Mlterthümer), als im ihrer jegigen 

Geſtaltung und befondern Tienftbarfeit zur Erbauung und Ausſchmückung 

der Ntirchen, zur Hebung des Gottesdienites, zur Veranſchaulichung der 

christlichen Wahrheit, zur Erheiterung des chriftlichen Gemüthes umd 

Yebens. 

Unier Blatt joll auch beionders ein Wolfsblatt, im wahren Sinne 

des Wortes, werden, das dem fatholiichen Volke eine jolide und zugleid) 

angenehme Yeftüre bietet. Es joll das Fatholische Leben darjtellen wie es 

gelebt wird im den verichiedenen Yandern der Welt; bier in Frieden und 

‚yreiheit, dort im harten Kampf und in Banden. hier in jeinen kümmer— 

lichen Anfängen und in Entbehrungen, dort in der entfalteten Gnaden— 

fülle und Herrſchaft; bier geichäst und geehrt, dort ſeufzend unter 

Verfolgung und blutend nuter Henkershand; überall Zegen nud Civili- 

fation und Seligkeit bringend, wo es immer nur hindringt und Wurzel 

faßt. Die fatholiiche Yitteratur Deutichlands und ‚Frankreichs bietet ums 

eine Menge Nirchenblätter, aus denen wir unter den Beſſern mur das 

Beſte auszuwählen haben, um unſere Xejer ber dieje auswärtigen Zu: 

fände der Kirche in Kenntniß zn halten. 

"Damit foll aber feineswegs gelagt jein, dan unjer Blatt aufhört ein 

potitiiches zu jein. Die wichtigen Nachrichten auf dieſem Gebiet Tollen 

auch Fortan, wenigſtens ſummariſch, wie es unſere Kleinen Blätter nur 

alfe thun können, mirgerheilt werden. Da ja auch die Kirche mitten in der 

Welt und ihren Greigniffen ihre heilige und heiligende Wirkſamkeit ent- 

faltet, und ihr Wohl und Wehe durch die politifche Geitaltung und 

Geſetzgebung der Staaten theilweiſe bedingt tft, jo werden nothwendiger 

Weile auch die bedeutſamſten Thatjachen aus der Tagesgefchichte mitgeteilt, 

und nad der Wage des Heiligthums beurteilt werden müſſen. 

3. Wir glauben daher, der guten und gerechten Sache unjerer 

heiligen Religion und des Baterlandes durch diefes Blatt ferner zu dienen. 

Eine namhafte Zahl von Prieſtern und gebildeten Laien haben uns 

ihre Mitwirkung veriprochen, umd neben dem Zegen Gottes vertrauen 

wir auf die Freundliche Theilnahme und Mitwirkung des hochw. Glerus 

und der Herren Yehrer, fo wie aller Sefinnungsgenofien aus allen Ständen. 

4. Diejenigen Perſonen, welche ihr jegiges Abonnement nicht bis 

zum 28. März; abbeitellen, werden als für das nächſte Quartal abbon- 

niert angeſehen. Die neuen Abonnenten für das nächte Quartal erhalten 

von heute an das Blatt gratis.“ 
Die Redaction. 

(3 1) Ibid. Jahrg. 1858 Wir. 31, 1, zp. 1, bis S. 2, Ep. 3. 
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Diefer „Ankündigung“ ließ Derr Breisdorff bereits in der nächſten 

Nummer noch nachitehenden Aufruf folgen: 

Das „Yuremburger Wort” bleibt nad) wie vor ein Fatholifch- 

eonjerdatives Blatt; es widmet jeine Kräfte dem Dienfte der fatholiichen 
stirche, joweit es ibm zuſteht, verkündet Treue gegen den ‚Fürften und 

eritrebt das Wohl des Staates auf der Grundlage des pofitiven Ehriften: 

thums, und befördert nach beitem Willen und Willen die wohlverftandenen 

Jutereſſen unſeres lieben Baterlandes. Den kirchlichen Ericheinungen an und 

für fih und in Beziehung zum Staate wird es größere Aufmerkſamkeit 

ichenfen, ohne daß die bedentendern politiichen Tagesereigniſſe im ihrem 

Zuſammenhange vergeffen werden. Leber die inländischen Nachrichten wird 

cs feine Leſer in Kenntniß erhalten, 

Wir ewarten, daß wir von Willen, denen an der Kirche und am 

Baterlande gelegen iſt und gelegen jein muß, unterftügt werden, jowohl 

durd) eigenes Abonnement und Verbreitung des Blattes in dem respektiven 

Wirfungstreiie, als aud) durch Gorrespondenzen und Nachrichten. Das 

Dalten des Blattes it durch bedeutende Ermäßigung des Preiſes er: 

möglicht, während wir durch nur zweimaliges Ericheinen die Anſprüche 

an dasjelbe ebenſogut befriedigen zu können glauben als durch dreimaliges 

Erſcheinen. Das Beftehen eines katholiſch-conſervativen Blattes 
ift eine Nothiwendigkeit‘. 

Tie Redaktion. 

Auf die Meldung bin, daß das „Luxemburger Wort" in Zukunft 

nur mehr zweimal wöchentlich) ericheinen werde, brachte der „Courrier“ 

eine recht hämiſche Gloſſe, auf welche Herr Breisdorff aber auch die 

Antwort nicht ſchuldig blieb. Zu Nutz und Frommen unſerer Leſer wollen 

wir beide Stücke, Gloſſe und Antwort, wörtlich folgen laſſen: 

„le Wort annonce qu'étant parvenu A läge de dix ans, selon 

lui tres-respeetable dans nos regions elimaterales, il ne paraitra 

plus que deux fois par semaine, au lieu de ‘rois fois, et qu'il 

soeenpera dorenavant bien plus des interets religieux que des 

luttes politiques. 

la pauvre fenille ne peut dissimuler ’amertune de sa voix. 

Desertee par les amis d’autrefois, attaquce par des adversaires 

implacables, et sans annonces ni abonnes obligatoires, elle doit 

plier bagage, apres une lutte «de dix ans, sans avoir pu parvenir 

au moindre de ses buts. Créée en 1848, elle devait revendiquer 

et eonserver les droits divins et humains : liberte politique et 

religieux, retour «de Mgr. Laurent, eoncordat. II ne lui reste plus- 

qu’a ehanter: 

1) Ibid. Nr. 32, 
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O du lieber Auguſtin 
Altes iſt hin“.) 

„Der „Courrier“ wollte mit dieſen Worten wahricgeinlich geiftreic) 

Jen, ift aber micht weiter als bis zum Zölpel gefommen. Man jollte 

doc) meinen, ev und feine ‚Freunde müßten zufrieden jein, wenn das 

„Luxemburger Wort”, das ihm zufolge mehr geichadet als genutzt hat, gar 

nicht mehr erjchiene, damit er einmal die Nolle übernehinen könnte, der 

Kirche zu dienen und den Klerus zu verteidigen ; katholiſch it es hof: 

fentlid) genug, und den Klerus des Yandes liebt er auch und das find 

Mechtstitel genug, um jedes andere Flerifale Blatt überflüffig zu machen. 

Wir hielten es aber noch nicht an der Zeit, diefe Freude ihm zu machen, 

und ihm das Feld zu räumen; denn cs Soll ihm gezeigt werden, daß 

wir auch noch fernerhin Raum genug haben, jeine freie Forſchung auf 

veligiöjem Gebiet zu fontroliren, und jeine revolutionären Ideen in 

Staat und Kirche zu befümpfen. Aus dieſen Urjachen zum Theile haben 

wir das Fortbeſtehen des Blattes für notwendig erachtet. 

Wir bitten den „Courrier“, mehrere folcher perfide Inſerate, wie 

das vorstehende, abzufaflen, weil wir fie als Empfehlungen für uniere 

Zeitung anjehen, denn ſolche Empfehlungen lieben wir ; indeR können 

wir ihm verfichern, daß weder die chemaligen Freunde, die uns ſollen 

verlajjen haben, noch die unverſöhnlichen Feinde, die ums entgegenjtehen, 

uns zu einer zweimaligen Derausgabe des Blattes bewogen haben ; unſer 

Wlatt liegt zwar nicht in vielen Wirthshänfern auf, denn dafür genügt 

der „Courrier“, doc) können wir uns ſchmeicheln, eine bedeutend größere 

Zahl von Abonnenten gehabt zu haben, und noch ferner zu haben, als 

der „Courrier“ und jedes andere inländische nicht offictelfe Blatt. 

Wir bitten zugleich den „Gourrier", um das „Concordat“ unbejorgt 

zu ſein; denn das wird auch ohne ihm und trog jeiner Clique abge: 

ichloffen werden ; er weniger als Andere wird die Worte des Herrn Ge— 

neraldireftors Würth-Paquet auf die nterpellation des Herrn Eberhard 

in den Ständen vergeifen haben, daß die Unterhandlungen in Nom weiter 

gedichen jeien, als er (Hr. Eberhard) glaube und glauben machen wolle. 

Damit genug. Dem „Eourrier" und alten Gegnern der Religion zum 

Trotz wird unſer Blatt unter Gottes Hülfe und unter Theilnahme vieler 

Katholifen forterjcheinen, und es steht zu hoffen, daß der Gourrier, der 

ſyſtematiſche Feind der Kirche und des IThrones, der elende Verfolger des 

Hochw. Hrn. Biichofs Laurent und der nichtswürdige Gegner des Eon: 
cordates cher zu Schanden werden wird, als Alles, was er mit jeinem 

efelhaften Geifer befudelt." ®) 

Fortſetzung folgt.) M. Blum. 

1) Ibid. Nr. 38, 
2) Ibid. Ar. 33, (30 IA = | Dee . R 
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Nlergedanken. 

_.— 

„Was weineft du Weinft du um Erdennoth, 

Weil über dir die Trübfalswolfe dunfelt T 
Oh, fich, wie das Vitermorgenroth, 

So hell auf den Charfreitagsabend funfelt! 

Drum dulde, bete, glaube, hoff auch du: 

Was weineft du T 

Pilger ftud wir all bienieden 

Ueber Dornen gebt der Pfad, 

Dann erft blüht uns wahrer Friede 

Wenn wir uns dem Stel genaht. 

Selig, wer in Glaub’ und Hoffen 

Sich den langen Pfad verjchönt, 
Allen fteht der Himmel offen 

Nur wer ausbarrt, wird gefrönt. 

„Freud' und Leid, liegen in einer Schaale, 
Ihre Miſchung tft der Menſchheit Loos.“ 

Americanus. 

Die Männer- und Fünglingscongregation 
genannt 

* + g*+ * ** 

Marianiſche Sodalität 
in der Stadt Vianden 

unter dem Titel: 

Zimmelfahrt Mariä. 

Yon Theodor Bassing, Wemeindefefretär der Stadt Bianden. 

Die Sodalität bejteht aus zwei Abtheilungen, aus der Wbtheilung 

der Männer und aus der Abtheilung der Jünglinge. Beide Abtheilungen 

haben einen gemeimichaftlichen Borftand, der zur Hälfte aus Männern 

und zur Hälfte ans Jünglingen zuſammengeſetzt ift. Sie wird geleitet 

durch einen geiftlichen ‚Führer oder Präſes früher durd einen Trinita: 

riermönc, jeßt durch den hochw. Herrn Dechanten), einen weltlichen 

Vorfteher oder Präfekten, einen Unterpräfetten und 4 Aſſiſtenten. Die 

‘Bräfeften werden auf em Jahr gewählt und zwar unter Beobad): 

tung folgender Ordnung: Nach Berlauf eines jeden Jahres fällt der 
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Oberpräfeft aus und an jene Stelle tritt der Unterpräfekt. Der engere 

Boritand jchlägt dann abwechielnd jedes Jahr > Männer oder 3 Jüng— 

linge aus der Sodalität als Unterpräfekten vor. Weber dieje ſtimmen alle 

Mitglieder des Borftandes ab, und die Stimmenmehrheit enticheidet. 

Sodal find Fämmtliche Männer und Jünglinge der Stadt, einige 

wenige Ausnahmen abgerechnet. Die Zahl beträgt gegenwärtig 736. 

Die Aufnahme findet am Yichtmeftage, dem jegigen Dauptjefttage 

der Bruderichaft ftatt. Sie geschieht im feierlichen Weile durch den Akt 

der Aufopferung an Maria. Zämmtliche in Vianden wohnende Mitglie: 

der gehen am Tage vorher zur VBeichte und empfangen am Yichtineßtage 

die hl. Kommunion. 

In früheren Zeiten, bei Brozeilionen und bejonders wenn die hl. 

Sterbejaframente zu einem kranken Mitbruder getragen wurden, ward 

das hochwürdigſte Gut von wenigſtens 4 Mitgliedern der Berbrüderung, 

die große, breimende Wachsferzen, jogenannte „Flambleaux“ trugen, be: 

gleitet. Heute beiteht diejer fromme Brauch nicht mehr. 

Stirbt ein Mitglied der Zodalität, jo wird die Leiche mit 4 ya: 

deln, dem Stern und der Todtenfahne begleitet. Ztirbt aber ein Mitglied 

des Vorftandes, dann werden bei der Leiche 8 Radeln, der Stern und 

2 Fahnen getragen. Aucd wohnt die Bruderschaft dem Begräbniffe eines 

jeden verftorbenen Mitgliedes bei, betet denjelben am eriten auf ihren 

Tod folgenden Sonntag einen Roſenkranz nach, mit dem gewöhnlichen 

Trauergejang : „Gott jei mir gnädig“, und läßt zu ihrem Deile an dem: 

jelben Sonntage eine heilige Meile leſen. 

Während heute die Bruderichaftsmitglieder mmindlich zum Roſen— 

franzgebet eingeladen werden, geſchah die Einladung hierzu früher fchrift- 

lich. Beifolgend der Wortlaut eines jolchen Schreibens. 

Geliebte Sodales. 

Es iſt aus der Sodalität denen Herrn Jungen-Geſellen unter den 

Titul Mariä Dimmelfahrt in Vianden gottichig im Herrn entichlaffen 

Unjer Bielgelicbter Mit-Sodalis 

welcher, gleidy) wie er allezeit die Schuldigkeiten eines cyffrigen Zodalis 

erfüllet, als begehren wir gemäß anderer eingerichteten Verbündnus für 

jeine liebe Seel das gewöhnliche Gebett, ein gleiches den Eurigen zu 

erwerien die bereitwilligite, 

Vianden, den 

Proefeetus. Sceeretarms. 

Zwischen der hochlöblichen Kungaeiellen: Zodalttät in Trier und der 

Marianiſchen Zodalität Abtheilung fir Künglinge) von Vianden beitand, 

13 Früher war Mariu Simmmelfahrtstag der Hauptfeiliag und evit im Jahre 1881 

tt das Feft Mari Keingung zum Hauptfeſt erhoben worden. 
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bi wie das nachfolgende Schreiben darthut, ein Verbündniß, wonad) beide 

Sopdalitäten fid) zur gegenfeitigen Mittheilung der im Yaufe eines jeden 

Jahres verftorbenen Meitglieder ihrer Bruderichaften, jo wie zu gegen: 

jeitigem Gebete für die Ruhe diejer Abgeitorbenen verpflichteten. 

An die Hochlöbliche junggejellen Sodalität in Vianden. 7 

Die 

Hochlöbliche Junggeſellen-Sodalität in Trier unter dem Titel: 

der Himmelfahrt Maria 
winjchet den mit uns verbündeten Zodalen 

Gottes Gnade, Scgen und ewiges Seil. 

In dieſem 1823 Jahr find aus unſerer Sodalität folgende viclge- 

liebte Mitbrüder, wie wir hoffen, im Herrn jelig entichlafen : 

Hochwürdiger Herr Erprovinsjahl Schu des Capuciner Ordens. 

Bernardus Noffonnait, Pruder des Pernardinner Ordens. 

Maria Wictoria Nehmen Ktlofterjungfrau Auguſtinner Ordens. 

Maria Charlot Bere Kloſterjungfrau Auguftinner Ordens. 

Wilhelms Glasner, Michael-Gölres, 

welche wir hiermit, liebſte Mitbrüder, kraft des zwiſchen euch und uns 

beſtehenden Bündniſſes eurem Gebethe beſtens empfehlen; dagegen ſind 

wir auf Erſuchen zu gleichen Liebesdienſten bereit. 

Präfekt, Präſes, Sefretarius, 

(gej.) Peter Huver, gez.) Wil. Arnoldi. gez.) Matias Luxenlurge. 

Berließ ein Sodal die Stadt um ſich feines Vortheils halber irgendiwo 

anders niederzulaflen oder zeitweilig aufzuhalten, jo wurde demſelben 

(im vorigen Jahrhundert, jet nicht mehr), wenn er eim cifriges Mit: 

glied der Bruderichaft war, vom Präſes, dem Präfekten und dem Sekre— 

tarins ein Zeugniß ausgeltellt, worin geiagt wurde, daß er der Sodalität 

einverleibt gewejen und jich darin als cin wahres Mitglied benommen 

habe. Ferner wurde in dieſem Zeugniß an alle und jede, zu denen der 

Zodal gelangen werde, die Witte gerichtet, ihn als einen jolchen zu 

erfennen, mit Gebet zu befördern und ihm mit Math und That beizu: 

ſpringen. 

Hier ein ſolches Zeugniß, das im Archiv der Sodalität nebſt vielen 

anderen aufbewahrt wird. 

Sodalitas unirersa Viandana 

Civium & Adoleseentam Opitieum sub Titulo Assumptionis Bmae 

Virginis Mariue approbata, eonfirmata & consuetis Indulgentiis 

Privilegiata A Sanctissimo Domino (’/emente Papa XII. anno 1758, 

die 24. Septembris, congregarı solita sub direetione RR. Patrum 
Ordinis Ss. Trinitatis de Redemptione Captivorum, & adseripta 

Sodalitatibus Marianis RR. Patrum Societatis Jesu Provinciae 

Rheni inferioris. 
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Omnibus has risuris Salutem in Domino. 

Cum Ingenuus ae Probus Adoleseens Petrus Thurmes ex Viandä 

alıö profeeturus vitae suae apud nos transaetae Testimonium ex- 

petierit, nos justae petitioni annuentes testamur eundem Sodalitati 

nostrae adseriptum, & (quamdiu nobis adfuit) Statutorum nostro- 

rum observantiä & morum probitate apud Sodales nostros com- 

mendatum, quare rogamus omnes, ad quos hae literare nostrae 

devenerint, ut eundem tanquam verum Sodalitatis Marianae 

membrum agnoscere, admittere, &, prout res feret, in Domino 

juvare dignentur, similia charitatis obsequia vestris Sodalibus ad 

nos diversuris spondemus exhibenda. In horam fidem has literas 

eonsueto Sodalitii nostri Sigillo munivimus & subseripsimus, häc 

16'% Juni 1760. 

Praeses Praefeetus 

P’: Antonius Godlieb ord: Ss. Trinit. P:S:  J’eter Mutrieu.r. 

Seeretarius 

Wenceslaus Hoesdorff. 

Die Marianiiche Sodalität hatte ihr eigenes Ziegel. Dasſelbe ſtellt 

ein Mutter Gottesbild dar, auf Wolfen thronend und die Arme ausbrei: 

tend, mit folgender Umjchrift: Sigil (lum) Sod valitatis) Assump (tio- 

nis) B(eatissimae) Miariaecı Virginis) Civiam et Adol ieseentum) 

Viandae, auf deutsch: Siegel der Sodalität der Himmelfaährt der aller: 

jeligiten Jungfrau Marta für Männer und Jünglinge in Bianden. 

Die Bruderschaft hat auch ihre eigene Kapelle (Bethaus, Oratorium). 

Sie liegt etwa 30 Schritte von der Pfarrkirche entfernt umd_ wurde im 

Jahre 1761 erbaut, wie aus der Juſchrift über dem Bortal der Kapelle 

hervorgeht. Dieje Inſchrift lautet aljo : 

„Auferbaut mit Zuſtand der ganger Sodalite und Gutaeter im 

Jahr Ehrifti 1761." 

Ste ift über dem früheren Bürger-Zchulhanfe erbaut, weßhalb die 

Erlaubniß hierzu beim ftädtiichen Schöffengerichte umd beim Stadtrathe 

einzuholen war. Die Erlaubniß jeitens des Schöffencolleguuns erfolgte 

bereits im Jahre 1745; weil aber damals die Sodalität noch nicht bei 

Meitteln war, den Ban auszuführen, fo unterblieb einftweilen die Ein: 

holung der Ermächtigung des Stadtrathes. Dieſe wurde erſt 1751 nad): 

gejucht und vom Stadtrathe bereitwilligit gejtattet, was altes aus folgen: 

dem Gefuche, dag ich im Archiv der Marianischen Sodalität aufgefunden 

habe, hervorgeht. 

„An die wohlsachtbare Burger-Meifter, Ambts-Meiſter, und 

Ausſchus der Stadt VBianden. 

Unterdänigft ihnen Vorbringen thut ein zeitlicher Pracfeetus jambt 

dem gantzen Magiftrat und acht Deputierten der hochlöblichen Sodalität 
Q 
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der Allerſeligſten Jungfrauen Mariä, wie das fie unter dem Praeteeto 

Dammano Tillien anno 1745 eine demüthigjte Supplica an die Ehren- 

Veſte, Vorfichtige, hoch- und wohlweiſe Herren Dochgerichts Richter und 

Scheffen der ſtadt und grafſchaft Vianden eingereichet haben, unterdhä— 

nigſt bittende, ihnen Supplieanten zu erlauben, mit der Zeit: da ſich 

gemelte Marianiſche Sodalität witrde bey mittlen und im ftandt 

jeyn: ein abjonderes Oratorium oben über das gemeine Bnrger-ſchul 

haus, wejjen ſich gemelde Zodalität an Stadt eines Oratorii bedienet 

hatt, zu erbauen, wie weitlanffiger aus hierbey gelegter Original Sup- 
pliea zu erichen, — 

Dieweilen aber die Ehren Beite, Vorfichtige, hoch- und wohlmeiie 

Derren Hochgerichtssrichter und jcheffen der ftadt und Grafichaft Vianden 

mac reiffer uberlegung der jagen aus einem bejondern Eyfer die Ehr 

Gottes und der Allerſeeligſten Jungfrauen Mariä zu Vermehren auff 
angezogener bevgelegte Suppliea ein gelicbtes deeretum ergehen gelafien, 

und denen damahligen Supplieanten ihres begehren gutwilligft geitattet 

und erlaubt: wie aus dem bey Nommenden deereto zu  erjehen: 

Vermitz Concenx und aggregation hiefiger Burgerichafft. 

Als thunt ſich jewt zeitlicher Praefectus und das geſambte Ma— 

giitrat mit denen acht Deputierten gemelter Marianiicher Sodalität zu 

euch VBerfügen, ihnen wohlachtsaren Herren Burger: Meifter, Amtsmeiſte— 

ven und Ausſchus der ſtadt Vianden anbringen, wie das fie Martaniiche 

Zodales ſich nunmehro gänglich entichlofien haben und ſich im jo weit 

bey mittlen finden ein folches befonderes Oratorium wegen vielter wich: 

tigen Urſachen mit der Hulff Gottes und bey hulff und jteuren beionde- 

ver Gutthäter werfitellig zu machen und zu erbauen. — 

Die weillen ihnen Marianiichen Sodalibus nocd zu dieſem wert 

endt und nutzwerck abgehet die aggrezgation und genehm-haltung biefiger 

burgerichafft, als then ſie Martaniiche Sodales end) burgermetjter, 

YAıntsineifteren, und Ausſchus als bevollmächtigten hiefiger stadt um ge: 

melte aggregation und genehmhaltung hiermit unterdähnigft Supplieie- 

ren und ihpen gemelten Sodalibus zu erlauben mit allein oben über 

Die gemeine burger-ſchull jonderen auch Vermitz einem geichlagenen bogen 

über der ſchull hergehenden weg bis an den jogenannten Mlofterspferds 

garten zu erbauen. 

Und die weillen diejer bau der burgerichafft micht zu machtheilig 

jondern nütlich, zu mahlen in allen Berfammlungen für alle Wohlthäter 

gebettet wird, als hoffen gemelte Marianiſche Sodales, es werde Enwe— 

rer Enfer die Chr Gottes und der Allerſeeligſten Jungfranen Maria zu 

Vermehren nit minder ſeyn als deren geridyts Herrin. Als Icben ge: 

melte Marianiſche Zodales der getröfter Hoffnung fie wohlachtbahre 

werden ihnen dieſe bitt nit altern gewehren, ſondern auch ihnen in dieſen 
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heiligen entichlus nach möglichkeit behilflich jeyn. Verſprechen ihrer wohl- 

achtbarer in ihren geiftlichen übungen eingedenk zu ſeyn, und aller heili- 

gen Berdienften und heiligen Berdieniten theillhaftig zu machen. 

P: Joannes Bayer ord. SSmae Trinitatis. p: t. Sodalitatis 

Marinnae Praeses mpp. 

Petrus Mutrieur praefeetus Sodalitatis im nahmen aller Sodalium. 

burger Meifter, außſchuß, Nach Berbörten meiſtſtimmenden au) 

ſchuß vom jahr 1757 erlauben supplieanten gemelten bauw auf die 

gemeine ſchull auf ihre Koften zu bamwen jambt fundement Vermitz 

daß die underſte Zimmer der burgerichafft ſol verbleiben vor die Kinder: 

ſchull zu halten, vorbehalten die bewilligung der ämbter. actum Vian- 

den den 29 Tori 1757." 

Was die Baufoften anbelangt, Yo beichrt uns darüber der mit 

dem Unternehmer abgeichloffene Vertrag, den ich hier folgen laſſe. 

„Bent dato den 4 november 1759 hatt der wohlachtbare meiſter 

Joannes hell mit dem magistrat umd übrigen hierzu gebottenen der 

hochlöblichen Sodalitet der allerjeeligiten jungfvan Marin wegen den bau 

des oratorii accordiret lant allen geichriebenen condittonen für 37 reiche: 

thaler Iuremburger gelt, worauff der obenbenante meilter joannes ſich 

eigentlich unterfchrieben jambt übrigen folgenden. Johannes Hell. Joan- 

nes Mutterge Prefeetus. Weneeslaus Iloesdorff Seeretarius. Damia- 

nus colling, joannes eydt, Caspar eydt, Johannes Tholl, Nicolaus 

Bettendorff, Did. Elss, Ita testor P: Antonius (Godlieb präses 

Sodal.* 

Nachtrag: „Das oben benante gelt joll dem bemanten meiſter 

joannes in 3 gleichen termin gegeben werden, nemblich die erſte ſteige 

ſoll ihm gegeben werden wan er den erften ſtein leget, die zweite bey 

verfertigung der halben baus, die driette bey gänglicher verfertigung deß 

baus". 

In diefem Oratorium, in welchem früher Gottesdienft gehalten 

wurde, verjammeln jich heute noch wie früher die Meitglieder der Soda: 

lität an jedem erften Sonntage beim erſten Glodenzeichen zur Früh: 

meſſe zum Gebete, um beim legten Glockenzeichen fich unter Begleitung 

eines Priefters mit Geſang und Fahne zur Bfarrkirche zu begeben. Die 

Frühmeſſe an diejen Sonntagen wird nämlich Für die lebenden Bruder: 

Ichaftsmitglieder gehalten. Mach der heiligen Meſſe fehren fie wieder in 

der nämlichen Ordnung in die Kapelle zurüc, wo alsdann die im So— 

dalitäts-Buche vorgeichriebenen Gebete und Geſänge abgehalten werden. 

Die Zeit vom erſten bis dritten Glockenzeichen wird ebenfalls unter 

Gebet zugebracht. Der Präfekt beter immer und altezeit vor. In der 

Stapelle verfammeln ſich die Bruderſchaftsmitglieder ferner am erſten 

Sonntage nach dem Tode eines Sodalen, Nachmittags um 12'/, Uhr, 
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um den Nolenfranz für den Mbgejtorbenen zu beten, mit dem gewöhn- 

lichen Zrauergefang: „Gott jet mir gnädig“. 

Im vorigen Jahrhundert waren die Verſammlungen häufiger. Der 

fromme Stifter der Sodalität liebte es nämlich, die Mitglieder jo oft 

wie möglich zum Gebete und zu ihrer Belehrung und Erbauung um ſich 

zu verfammeln, und jo fanden fait an allen Sonn: und Feſttagen Ber: 

jammlungen im der Sodalitätsfapelle ſtatt. Der fromme Geift, der 

damals die Bruderjchaft durchwehte, hat aber nicht nachgelajjen, und ſo 

iſt diejelbe heute noch wie früher ein mächtiger Hebel der Sittlichfeit und 

ein Herd, an dem der Glaube und die Liebe Vieler ich nen beleben 

und von dem aus das Leben mancher Familie ſich entichieden chriftlicher 

geitaltet. 

Im Innern der Kapelle iſt ein Gemälde, darftellend einen mit 

langer Napoleonsweſte und langem blauen Mode befleideten Mann, 

betend auf den Knieen vor einem Madonenbilde. Dasjelbe hat folgende 

Inſchrift: 

„Wirdigſte Mutter Gottes nehme auf unter deinen mütterlichen 

Schuß dein nmvirdigen Diener Joſeph Tangel, den 12. octobris 1781. 

Die Aufhebung des Trinitarierflofters im jahre 178) war für die 

Sodalität eim empfindlicher Schlag. Doch erlag sie demjelben nicht. 

Die Sodalität fuhr fort, auch nad) der Aufhebung der Trinitarier ihre 

herrlichen Früchte für die männliche Bevölkerung der Stadt Vianden zu 

bringen. 

3 Jahre nad der Aufhebung des Trinitarierflofters, am 8. April 

1786, erjchien ein Edict des Kaiſers, wonad ein Berzeichniß der Güter, 

Renten und Läſten der Marianiichen Bruderjchaft eingefandt werden 

mußte. Dieſes Verzeichniß, welches im einem alten Regifter im Stadt- 

archiv eingetragen ift, enthält unter anderem Folgendes : 

„Xiegende güter: an liegenden güter hat die bruderjchaft Keine, 

das Oratorium, welches über hiefiger burgerichaft Knaben ſchuhl eriftirt, 

ift der bruderjchaft von hiefiger burgerjchaft darüber zu gebrauchen Ber: 

günstiget, umd mit ſteurung Vieler Gutthäter darüber erbauet worden, 

vermig daß die bruderjchaft jelbes und da) getüch unterbaltet. 

Zinsen, Renten, und ſchulden jo einzuforden find: 

die bruderichaft hat Keine zinſen. 

Un Menten bat fie einzufordern. 

Nr. 1 eine Renth von zwey Horins und jechjehn jtüber von einem 

Capital von 56 florins errichtet durd) act vor dem Notarien Veyder 

von Bianden de dato 6. Tbris 1778 jchuldig durch goerg Hansen von 

allda, haltend zum unterpfand jenen garten im groſſen Hommerich. 

2. eine Renth von act florins und fünfzehn jtüber von einem 

Capital von 175 florins, errichtet durch act vom 18. Tbris 1751 vor 
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dem Motarien Veyder, zu laſt Leibesch von Gemund, haltend zum 
unterpfand feinen peich genannt Bongert ſambt darin gelegenem garten 

zu Gemund. Dieſe Renth ift der bruderjchaft von der wittib Rinck 

jeelig geichenfet worden. 

3, eine Rent von neun florins und ſechzehn ftüber, von einem 

Capital von 196 florins, ſchuldig durch Nicolas Hauf von Vianden 

durch act dom 3. Junii 1762 vor dem Notarien Veyder haltend zum 

unterpfand feinen pejch und garten in der geſſel. Dieje Obligation iſt 

der Sodalität von der Maria Gillen von Roth geichenfet worden. 

4, eine Renth von acht florins und 8 ftüber von einem Gapital 

von 140 florins durch act vor dem Notarien Burg Rütgen von Lutzem— 

burg de dato 30. Ybris 1761 ſchüldig durch Joes Eydt von Bianden 

haltend zum unterpfand fein allda gelegenes Hauß und Zugehör; dieje 

Obligation iſt der Sodalität von der Susanne Hirtz gejchenfet worden. 

5. eine forderung zu laft def Peter Royer von Bianden von 13 

florins 19'/, ftüber von wegen dejjen jcehuldigen Reces, wie im Rech— 

nungs-Regifter zu erfehen. 

6. eine forderung zu lajt dei Nicolas Hanf von Bianden von 9 

florins 16 jtüber von wegen am 3. Juni 1786 erfallener penfion. 

7. eine forderung zu laft Leibesch von Gemund von 8 florins 

15 jtüber von wegen am 18. Tbre 1785 erfallenen penfion. 

Mobilien: Bier filberne Herger, eine filberne ron, ein filber 

Kreuß, ein Kupfer übergultes Kreutz, ein fein Derggen, ein Feiner 

Altar mit einem hölgenen Mutter Sottesbild, ein jchug Engels bild in 

Holg, die bildunſ def Heiligen Joſeph in Holg, vier Kupfer lichteren, 

ein Crucifixbild in holg, ein Kupfer weywaſſers Keſſel, eine fahn mit 

ichärp, Euftode und Tranerflor, ein jtern in Holg, ein predigituhl mit 

einem Muttergottesbild, jech) bilder im papier, fünf altar tücher, zwey 

berftühle, eine Stifte mit zwey jchlöffer, worin die testimonia und mo— 

nathliche PBatröners bilder der Sodales jeyn, vier glälerne Nugelen, 

fünfzig pfund War in Kergen und flambeauen, theils gebraucht, theils 

annoch ungebraucht, zwey träger zu den Statuen im holg, noc eine 

Heine Kiſt inhaltend die testimonia der auf der frembde zurücgefomme- 

nen Sodales, ein wapenichtld, die Bulle der Bruderichaft n. a. m. 

Belangend die gewöhnlidhe Diensten der bruderjcaft, 

haben jelbe bißhero beitanden: 

in einer leß meR jo oft ein mitbruder veritorben, 

ı einer hoch meR mit leviten nnd predig in festo assumptionis, 

in festo Nativitatis leß meß, und predig im Oratorio. 

in festo defunetorum Hohe meß mit leviten und predig. 

in festo eoneeptionis B: V: Mariä Hohe mei mit leviten, pre 

dig umd Vesper. 
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in festo Purificationis leßmeR nnd predig im Öratorio. 

Item in einer monathlichen lenmeil, wovon feine fundation und 

deren Köſten vom freywilligen opfer der Sodales bezahlt werden. 

belangend die ftiftungen zu belalt der bruderichaft be- 

ſtehen jelbe: 

l. Daß am Andachtsionntag unſer lieben framven zu Yuremburg 

jahrs eine Dohe meß mit predig, und zwey Leſmeſſen, und dei gangen 

tag übrige Andacht von der bruderichaft gehalten werde, weßhalben dieje 

von der abgelebten wittib Rinck empfangen wie sub Wr. 2 zu erjeben 

eine ſchenkung von hundert thaler. 

2. Daß auf heiligen ſchutz ngelstag jahrs eine Dohe meß mit 

leviten, fadeln und gelicht der bruderjchaft, und den darauf Folgenden 

tag zu troit der chriftgläubigen abgeitorbenen eine leßmeſſ ſollen gehalten 

werden, weßhalben die bruderjchaft von der abgelebten Maria Gillen 

von Roth eine Nenth Berichreibung empfangen haltend 196 Horins, 

wie sub Nr. 3 zu eriehen. 

>. eine fundation daß festo Visitationis B: Mariae Virginis 

eine Hohe Mei mit Ministranten, predig und jcegen, umd den tag 

nach gelagtem feſt eine leßmeſſ aehalten werden, berfonmmend von der 

Zujanna Hirk von Vianben, weßhalben dieje der bruderjchaft geben cine 

Renth verjchreibung von fünfzig reichstaler, wie sub Nr. + zu erjehen.“ 

Die Hochämter und Stillmeffen, welche heute gehalten werden, jind 

nach einem im Bethaus der Sodalität aufgehängten Berzeichnilie Fol— 

gende: 

1. jeden erften Sonntag des Monats für 

die lebenden Sodalen 1 Stillmeife. 

2, Auf Mariä Lichtmeh. -» > 2 Hochamt und Stillmeſſe. 

>. Am 25. März d. bh. auf Mariä Verkün: | 

BIOUNG- - = = 2 2» 2 0000.) Stillmeffe. 

4. Am eriten Sonntag nah Ofjtern . . .» | Stillmeſſe und nachher 

Roſenkranz. 

5. Am 4. Sonntag nah Oſtern. .. Hochamt und 2 Still— 
| meſſen. 

6. Am 1. Sonntag nach dem 8. Juni für 

J. F. Wierg. ar | 1 Roſenkranz. 
7. Am 2. Juli auf Mariä Heimfuchung . | Dochamt und Stillmeſſe. 

8. Am 3. Sonntag im Juli 2 2 20.0.) Stillmeile. 

9, Am 15. Auguft, Titularfeft der Bruder: | 

naht et NPHochamt. 

10. Am 8. September auf Mariä Geburtstag. ; Dochamt und Stillmeſſe. 

11. Am 2. Oftober auf Schugengelfeft . . Hochamt und Stillmeſſe. 



12. Am 2. Sonntag des Monats Oftober . | Dochamt und nachher 

Nojenfran;. 

13. Am 1. Sonntag nad) Allerheiligen für 

die abgejtorbenen Sodalen. . . . . | Hodamt. 

14. Am 1. Sonntag nad) dem 24. November. Stillmeſſe und nachher 

Roſenkranz. 

15. Am 8. Dezember, Tag der unbefleckten 

Empfängniß » >» 2 2 20202020.) Dochamt. 

Auch der franzöfiichen Revolution, die jo radikal alle Handiperfer: 

bruderjchaften weggefegt uud jo viele Fromme Vereine aufgeldft, war cs, 

wie ſchon zu Anfang mitgetheilt, nicht gelungen, die Viandener Bürger: 

und Junggeſellen-Sodalität zu vernichten. war mußten während der 

Schredensherrichaft die Andachten umterbleiben, die alte und tief ge: 

wurzelte Liebe zu Maria aber fonnte die Revolution im Herzen der 

Viandener nicht ausrotten. Kaum war denn auch der Sturm der Revo— 

Intion vorüber, als die ZSodalität um jo blühender erftand. Wohl werden 

unjere Vorväter in jener jchredlichen Zeit gebetet haben : 

Mutter unſers Deren, 
Diejes Weltmeers Stern, 
Süße Jungfrau Maria ! 
Sich’ wie die Wellen 
Brauſen und ſchwellen! 
Bitte, bitte, bitt' für uns! 

Starf wie Kriegesheer 
Bring’ uns Siegesehr', 
Süße Jungfrau Maria ! 
Feindlichem Trutze 
Sei uns zum Schutze, 
Bitte, bitte, bitt' für uns! 

Da in Folge eines Dekretes der Ablaß-Congregation vom 14. De— 

zember 1850 begründete Zweifel darüber aufgeſtiegen waren, ob die 

Bruderſchaft nach dem franzöſiſchen Concordat von 1801 nicht hätte er— 

neuert werden müſſen und mithin noch fanoniich errichtet et, jo wandte 

fi) 1880 der hochwürdige Herr Dechant Adehm am geeignete Stelle 

niit der Bitte um Aufklärung. Zugleich begehrte er, das Dauptfeit der 

Bruderfchaft von Mariä Himmelfahrt auf Maris Reinigung (2. Februar) 

verlegen zu dürfen, da an erfterem Feittage eine große Anzahl Bruder: 

ichaftsmitglieder erwerbshalber von Vianden abwejend jeien und nicht zur 

hl. Kommunion gehen künnten. 

Darauf fam von Nom Mitte Juni 1881 die Antwort, daß die 

Sodalität nach wie vor dem franzöfiichen Concordat als eanoniſch errid)- 

tet zu betrachten jei; ferner wurde die beantragte Verlegung des Haupt— 
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fejtes von Mariä Himmelfahrt auf Mari Reinigung gutgeheigen, und 

jo feiert die Bruderjchaft jeither ihr Dauptfeft am 2. Februar. 

Das Dekret hat folgenden Wortlaut : 

Beatissime Pater, 

Episcopus Luxemburgensis ad Sanetitatis Tuae pedes humiliter 

provolutus exponit olim in Ecelesin tune Fratrum Ordinis S. S. 

Trinitatis Redemptionis Captivorum, nune parochiali eivitatis 

nuneupatae Vianden Iuxemburgen. Dioecesis pia et devota 

Christi fidelium masculini sexus adolescentimn et virorum Con- 

fraternitatem sub titulo Assumptionis B. M. V. Immaeulatae ca- 

nonice ereetam a Clemente P. P. XI fe: me: die 24 septembris 

1738 confirmatam fuisse et Indulgentiis ditatam. 

Jam vero cum haee eonfraternitas juxta deelarationem S. 

Congnis Indulgentiarum de die 14 Deecembris 1857 Indulgentias 

ipsi concessas amiserit eo quod post Coneordatum Gallieum 

anni 1801 non noviter et eanoniee erecta fuerit Sanetitatem Tuam 

humiliter vorator rogat quatenus eiusdem Confraternitatis ereetio- 

nem nee non confirmationem omnium Indulgentiarum praefatarum 

olim ei a S. Sede concessarum de novo concedére dignetur. 

Praeterea, eum ob speecialem vivendi modum eivium oppidi 

Viandensis plurimi per aestatis deeursum artis suae exercendae 

causa domo abesse eogantur ac perinde dietis Confratibus difhieil- 
limum sit festam suum nune titulare Assumptionis B. Mariae Virginis 
eum solita solemnitate ac Sacramentorum frequentia celebrare, 

Sanetitatem Tuam humillime rogat, ut benigne concedere dignetur, 

quatenus dieta confraternitas titulo Parifieationis B. M. Virginis 

Immaculatae in posterum nominetur ac festum suum principale 

in die Purificationis B. M. Virginis quotannis eelebrare queat. 

Et Deus 

Vigore speeialium facnltatum a SSmo Dno Nro Leone Papa XIII 

tributaram Saera Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis 

praeposita benigne indulsit, ut praedieta Confraternitas gaudeat 

omnibus iisdem privilegiis et Indulgentiis quibus antea potiebatur, 

sine nova eiusdem canonica erectione, ita ut habeatur tamquam 

noviter ae eanonice ereeta et sodales pari modo usque in prae- 

sens rite ut supra adseripti, habeantur tanquam valide adseripti, 

non obstante deereto diei 14 Decembris 1857. Indulsit insuper, 

ut eadem sodalitas, attentis expositis, pristinum titulum in alium 

immutare possit, nempe Purifieationis B. M. V. Immaculatae, dum- 

modo nulli Archieonfraternitati aggregati sit, ita ut confratres 

Indulgentiam Plenariam pro die festo Assumptionis B. M. V. con- 



cessam in posterum die 2 Februarii festo nempe Purifieationis 

B. M. V. luerentur, servatis de jure servandıs. Praesenti in per- 
petuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis qui- 

buscunque non obstantibus, 
Datum Romae ea seeretaria eiusdem sacrae Congregationis 

die 25 Januarii 1881. 

Al. Card. Oreglia a St. Stephano, Praef. 

Pius Delicati, Secretarius. 

Hane copiam Originali esse eonformem, hisce attestor. 

Vjandae, häe 18* Juni 1881. 

.J. Adehm, Parochus-Decanus. 

Kaum war diefe Antwort in VBianden angelangt, jo beſchloß man, 

die Verlegung des Dauptfeftes durch eine bejondere Feier fejtlich zu be: 

gehen und zwar durch die Feier des 100jährigen Jubiläums der Soda: 

lität, welche, aus welchem Grunde weiß ich micht, 1758 übergangen 

worden war. Die Feier fand ſchön am 23. Juni 1881 ſtatt umd Die 

Sroßartigfeit, mit welcher jie begangen wurde, beweilt, wie jehr die 

Biandener Männer und Jünglinge an ihrer Batronin, der Beherricherin 

ihrer Berge, der Königin ihrer Thäler und vor Allen der Königin ihrer 

Derzen bangen. 

rm 

Geſchichte 

des Dorfes und der Herrſchaft Oberwampach 
von Ad. Reiners. 

Fortſetzung.) 

Die Pfarrei Oberwampach. 

Schon 1480 finden wir Pfarrer in Oberwanpad). 

In einer Urkunde vom 22. Oftober 1487 wird Friedrich von Wilg 

als Pfarrer von Wampad) erwähnt. 

Am 13. Mai 1499 wurde vom Abt von Prüm an Stelle des 

verstorbenen edeln Wilhelm von Meanderfcheid, Probſt in Prim, die 

Pfarrei von Oberwampach dem Prümer Benediktiner-Profeſſen Nifolas 

von Air übertragen. Diejer ftarb nad) 37 Jahren, weßhalb am 13. Juni 

1536 der Archidiakon von Ardenne im Lütticher Bisthume die durd) Tod 

des Ara vafant gewordene Kirche dem Mönch Johann von Belva auf 

die BVBorftellung des Grafen Wilhelm von Mandericheid, damals Abt des 

Kloſters Prüm überträgt. (Orig. Urf. im Fonds Reinach). 

Ein Tauſch Fand Schon am 18. Oftober 1538 ftatt, wonach der 

Mönch Tuirin Butis von Eupen Pfarrer in Wampad ward. Mad) 



den Tode diejes Pfarrers wurde am 15. Dezember 1952 Johann von 

Belva wieder Pfarrer. 

Im Jahre 1584 unterfchrieb eine Urkunde Gaspard Derenbadh, 

Paſtor in Oberwampad. — Pfarrer Noentgen führte 1719 ſein Hir— 

tenamt unter vielerlei Beichwerden und Nergeleien, ſelbſt Prozeſſen 

mit vieler Thatkraft und Erfolg. Geboren war er in Bianden. Bei 

Beſetzung der Pfarrei war ein Streit ausgebrochen zwiſchen den 

Collatoren der Pfarrei, indem der Herr von Ober-Wampach abwech— 

ſelnd mit andern Herren das Collationsrecht ausübte. Chroniſt darf 

man diefen Pfarrer nennen, indem er mit vieler Sorgfalt die Pfarr: 

regifter führte, aber in dem Tauf-, Heirathen- und Sterbe-Regifter und 

andern Berzeichniffen dur N. B. hiſtoriſche Notizen oder Erlebniſſe 

mittheilt, die machitehend gelammelt und kurz mitgetheilt werden ſollen. 

Sie geben oft ein naives Bild der damaligen Verhältniſſe und Zuſtände. 

Nur aus Alleroorn schrieb ev Sterbefälle und Heirathen im den 

eriten drei Jahren im jeine Regiſter auf. Die Urfache war, daß der 

damalige Schloßherr von D.W., da eben 1715 Herr von Cicignon mit 

Tod abgegangen, den Johann Thielen aus Doffelt zum Pfarrer prüfen: 

tiert hatte. Andererjeits war von den Erben Hermanns von Nieder W., 

die damals Wilhelm von Nadin in Derenbach, Richard Lambottay aus 

Moinet und Hengen ITheod. aus Niederw. waren, die abwechielnd das 

Golfationsrecht mit dem zeitlichen Herrn von O.“W. bejaßen, — der Prieſter 

Köntgen ernannt worden. Erſt am 27. Inni 1719 gewann Köntgen 

jeinen Prozeß vor dem hohen Mathe in Luxemburg. Im Jahre 1720 

nun vereinbarte er mit feinen Pfarrkindern den Neubau des ruinen- 

haften Bfarrhaufes, das von Grund und Boden auf nen erbaut ward. 

Als jedod) die Prarrfinder von der Vereinbarung zurücditanden, mußte der 

Pfarrer fie am 25. Mai 1710 vor den Rath in Luxemburg laden. Ein 
volles Jahr dauerte der Prozeß; Nöntgen hatte jchon ugf. 20 Gold— 

gulden verausgabt, als eine neue Vereinbarung erzielt ward. Non tamen 

sine taedio et labore pastoris et strepitu et vociferatione parochia- 

norum. Non mireris hoe moris solet esse apud ineultos. — Auch 

Stallungen wurden erbaut. Im jahre 1723 blieb die Kirche über Jahr 

und Tag offen Stehen, hatte feine Thüre mehr. Alle lagen bei den 

Bfarrfindern halfen nichts. Min 16. Juni 1723 verurtheilte fie num der 

Math von Luxemburg zur Schließung der Kirche. Als nun eine Thüre 

ſchon anhing, ſetzten fie ungerecht den Prozeß fort, beſannen fich jedoch 

am 24. November eines Bellern, Ttanden ab von dem Prozeß und er: 

ftatteten alle Brozefkoiten ihrem Pfarrer. Favit Deus, ut imposterum 

sapiunt. — Felix quem faeiunt aliena perieula cautum, jchreibt der 

Pfarrer. 

Am 18. März; 1721, jtarb Johann von Kahier an der Waſſerſucht, 
I . 6, 
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ward in der Grabftätte der zeitlichen Herren in der Kirche von Ober: 

wanpach beim Altare des hl. Yaurentius begraben. Doppelte Gebühren 

hatte der Pfarrer nebit dem Bahrtuche zu fordern. Es kam die Schweiter 

des Borigen, die Wittwe des F Gicignon, und weil das frühere Bahrtud) 

von den Nonnen in Dofingen reitaurirt worden, zahlte jie dafür 2 Silber: 

thaler (imperiales) nebjt den doppelten Stolgebühren. 

Die Kapelle in Allerborn wurde ein Jahr nach der Pfarrkirche in 

O. W., die mit Ausnahme des Thurmes von den HZehentherren erbaut 

wurde, auf Koſten der Fabrik anigebaut. Alle 14 Tage mußte der 

Pfarrer au den Zonntagen eine Binationsmeife halten, auch an den 

Batrousfeiten und auf Stirchweih, mit Ausnahme der 4 Hohen Feſte. 

Auch am Allerjeelentage fand Bination Itatt. 

Das Jahr 1725 war feucht, regneriich und kalt. Alles Getreide 

wurde thener verkauft. Auf dem Markte von St. Anna verkaufte man 

das Seſter zu 10 Neichsthalern. Die Saaten faulten und fonnten zu 

Michael kaum geerntet werden, wo danıı mur verfaultes Stroh zu 

finden war. 

Infolge des Mifjahres traten Mranfheiten und Epidemien auf, be- 

ſouders Difienterie, die in allen umliegenden Yändern, namentlid) unter 

dem weiblichen Geſchlechte, viele hinwegrafften. 

Im Jahre 1720 md FF. waren Holzhader und Kohlenbrenner im 

Grümmelſcheider Walde beichäftigt, die ſich gleich den Pfarrkindern von 

O.W. den Baftoralrechten unterwarfen. 

Ein Aeerftüct bei der Mühle in O.-W., das durch Dorngeftrüpp 

und Brombeeren ganz; überwuchert dalag, ließ Pfarrer Röntgen 1729 

ausroden, mit einer Mauer cinfriedigen und zu einem arten berftellen, 

weshalb er von Machfolger ein „Ave oder ein Requiescat“ ſich erbat. 

1731 erhielt Pfarrer Mtöntgen den Zehent von Korn im „Brendes: 

garten“, den Nic. Reiners beſäet hatte, und im folgenden Jahre den 

Neuntel an Dafer, auch in Zcuttert den novalia Zehent von einer Wieje, 

Die ans einem ausgerodeten Walde hergeftellt worden war, 

1735 wurde die Schäferei zur Seite der Stallungen des Pfarr: 

hauſes mit Gärtchen vom Pfarrer angefauft und neuerbaut. 

174. Ein Jahr der Mergeleien, Trübſalen nannte der Pfarrer 

dies Jahr, weil die Tberwanpacher ungerechterwenie ihn mit in Steuern: 

oder Königsſubſidien einbegriffen hatten, und da er 5 Gulden, 2 Alles 

zu zahlen jich weigerte, am 14. Januar ihm 3 Schafe, am >. Juli ein 

viertes öffentlich versteigern hießen. Am 10. Juli brachte Köntgen jeine 

Klagen beim Mathe in Luxemburg vor, der gleich die Rückgabe der Wider 

gegen Pfand befahl. Der Prozeß ward fortgejeßt. „Lerne aus Nad)- 

ſtehendem die IThorheit der Bauern und ihre ZTölpelhaftigfeit erkennen. 

Auf Johanni beſtellten fie feinen Küſter, noch lieferten fie Wein umd 
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Doftien zum Altare. Auf eine neue Klage beim Luxemb. Nathe wählten 

jie den Nik. Neiners (Reutter mit VBorlicbe genannt,) zum Küſter. Erft 

am 5. Oktober erjtatteten fie alle Prozeßkoſten, nannten ihren Streit: 

handel einen ungerechten. Berurtheilt waren fie auch zur Rückerſtattung 

des Preijes der Schafe und wurde für die Zukunft-Freiheit des Pfarrers 

von den „aides“ (Steuern) befohlen. 
Am 30. Mai 1736 kam wegen eines Wieſenweges mit Johann 

Petermann eine Vereinbarung zu Stande. Auch hier ärgert jich Röntgen 

wie früher, daß die ftarrföpfiichen Bauern den Kindern das Brod durd) 

Prozeſſe wegnähmen, daß diejes Volk ohne Rath und ohne Klugheit fei. 

Der junge Derr von Grümeljcheid hatte verjchiedene movalia zu 

Donfols unrechtlich dem Pfarrer entriffen ; doch wurde unterm 28. Juni 

1737 jein Recht anerfannt und Neftitution verjprochen. 

Am Charſamſtag 1739 herrichte jo grimmige Kälte bei hohem Schnee, 

daß der Taufbrunnen während der Benediftion mit einer Eisfrufte über- 

deckt ward. i 

Auf Palmſountag 1742 mußte der Pfarrer in Allerborn eine zweite 

Binationsmeile halten und hörte Beichten. Einige renitente Bauern 

wollten den Pfarrer peinigen, einen andern Tag in der Woche zum 

Beichte hören zurüdjufommen. Als diejer das Anfinnen ablehnte, ging 

ein gewiffer Michel Wilverding Kauſch) ihn zum Dechanten nad) Bait: 

nach verklagen, der dort erichien und den Bauern erklärte, daR der Pfarrer 

nicht verpflichtet fei, ihmen dort ein Saframent zu jpenden. 

Schimpach und Niederwanpad). 

Eng verbunden mit der Gejichichte von Oberwampach it „Nieder: 

wampach, deſſen Schloß jpäter den Namen „Schimpach“ erhielt und dann 

in unſerm Jahrhundert bei der Geſtaltung der Sektionen eine eigene 

Sektion Schimpach bildete. 

Auffallend genug ift die Suffir „bach“ oder „pach“, die 5 getrenn— 

ten Sektionen der einen Gemeinde eigen it: Brachten:, Deren-, Ober- 

wam-, Niederwam-, Schim— pad. 

Höchſt wahrſcheinlich war das Schloß durch einen Ableger, eine 

Abzweigung der Familie von Oberwampach, entſtanden, indem cin jün— 

gerer Zweig jid) mit den Steinbad vermählte umd jodann 1 Klm. 

jüdlicher ein Schloß ic erbaute. In einer Urkunde wird deßhalb Jean 

de Wampach mit dem Beinamen, dit de Niederwampaeh erwähnt. 

Ein Marnichter Wirie, dit Wampach, zu Wilg jcheint aus Nieder: 

wampad) zu fein, da gegen 1500 bie Manneslinie in Oberwampad) er: 

lofc und die Yachen, jowie andere Adelsnamen, bier auffanıen, 

Die Adelsfamilie von Schimpach oder Niederwampach erlangte nic: 

mals die Bedeutung, den Rang von andern Schloß: und Burgberren 
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des Luremburger Landes, bejaß nicht einmal jene unbedeutende Gerichts: 

barfeit der Oberwampacher. In einem Fiichereiprozeh von 1502 ward 

gejagt, daß Niederwampach ein Lehen (hief) zur Hälfte von Wil und 

von Eich a. d. Sauer geweien. Doc ward im diejem Prozeſſe, troß 

alles Einſpruches des Wilger Herrn Gerard, der Niederwampacher Herr 

durch einen Urtheilsipruc des Adeligen Gerichtes (siege des nobles) 

unterm 1. Oftober 1502 in jeinem Fiſchereirechte befeftigt, daß er im 

Bache von Wampach bis zum Einfluß in die Wilg jeither ausgeübt 

hatte. 

Der Name Niederwanpad) begegnete mir zuerſt in der am 10, 

Januar 1461, uf ſamſtag neiſt na der heilligen dry Kuningen dag 

(nach trieriicher Zeitrechnung 1460) vorgenommenen ©ütertheilung zwi— 
Ichen den Kindern und Erben des Johann von Wampach umd dejjen 

Ehegattin Zara von Septfontaines. Damals jcheint noc feine Herr: 

ſchaft dort beitanden zu haben und werden bloß Güter angeführt, die zu 

Niederwampach getheilt wurden. 

As Erben des ‚Johann von Wampach und der Sara von Simmern 

ericheinen: 1. Johann von Wampad) und jeine Gattin Catherine von 

der Straifien. 

2. Diederich von Sourvelt (Straindhamps) fein Schwager, 

3. deſſen Schwiegerfohn Spielen von Balfenhaen für Margaretha 

vd. Sourvelt. 

4. Eoenrait Gils und Bernard von Sourvelt, Sohn des Diederid), 

fir ſich und ihre Schweſter Elijabeth. 

Dieje Theilung geſchah vor Coene von Bolferingen, Dinvart von 

Septfontaines, Peter von Totterait und Johann von Septfontaines; 

dieje beiden waren Schöffen zu Arlon. 

Die beregten zu theilenden Güter lagen zu Nyderwampad, 

Baſtnach, Neunhauſen, Entipelt, Stockem, Arlon, EI, Kocrid, Simmern, 

Capmweiler, Straßen, Bewen, Birspelt (Urspelt). 

Das Original auf Pergament zeigt fünf Stegen auf und ift im 
Fonds Neinach zu finden. (Publie. de Institut 1879 F. 33 n. 1783). 

Die Kirche von Niederwampach iſt jedoch als Wallfahrtsort zum hl. 

Andoen (St. Ouen), dem Freunde und Biographen des hi. Eligius, jehr 

berühmt im Mittelalter geweſen. Heute findet man noch einige Notizen 

auf Bergamentjtüdchen von den Pilgerungen und „Kreuzen“ (PBrozeffionen), 

die mit Opfergaben und Yitaneien in der Zeit von Ascenfio und Pfing- 

jten, ähnlich wie nach Echternad) und anderiwärts, gepilgert kamen. 

Berühmt ift Miederwampac und Schimpac als der Geburtsort des 
als Ascet, Schriftiteller, Moralift befannten Jeſuiten Reuter Johann, 
der 1762 in Trier ftarb. In feinem dietionnaire historique jchreibt 

Feller: Reuter, n& dans la provinee de Luxembourg en 1680 se 
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fit jesuite à l'üäge de 26 ans. Apres avoir enseigné les humanités 

et la philosophie, il fut 8 ans professeur en théologie morale dans 

l’universit@ de Treves. On a fait imprimer ses legons A Cologne 

en 1776, 4 vol. in 8%. Il a eneore donné Neo-Confessarius, prac- 

tice instruetus — traduit depuis peu en allemand... Il partagea 
son temps entre la priere, létude et les auvres de charite.* 

In Schimpad) bezeichnet man das „Hofgebäude“ als den wahr: 

icheinlichen Geburtsort des Jeſuiten Neuter. Die Pfarrregilter befunden 

das Geburtsdatum. 

Die Collation der Pfarrkirche in Niederwampach gehörte den Je— 

jnitenpatres in Yuremburg. Am 3. September 1781 3. B. genehmigte 

Kaiſer Joſeph II. den Verkauf von °, der großen Zehent der Pfarrei 

Niederwampach, der bisher dem Jeinttencollegium in Luxemburg gebört 

hatte, für eine Summe von 4370 Pfund, 1 Sold, 3 Denare. — Das 

andere Drittel des großen Zehent gehörte dem Wfarrer, der auf dem 

gel. *, ein PBräciput von 5 Seſter bezog. 

Batentbriefe der Ermächtigung und vollen Gewalt wurden ichon am 

31. Jannar 1774 von der Kaiſerin Maria Thereita verlichen. 

Zwei ‚Fräulein von Stain, welchen Niederwampach zugefallen war, 

traten dasjelbe gegen eine Lebensrente, im vorigen „Jahrhundert an Karl 

de la Haye ab. Die Tochter des neuen Befigers, Catharina mit Namen, 

die 1780 den ‘ob. Bapt. Servais von Wiltz geheirathet hatte, ward 

Eigenthümerin:von Schimpach und nach ihrem Ableben fiel bei der 

Theilung vom 8. Tftober 1845, das alte Schloß mit Gerberei und 

Zubehör au Joh. Yudw. Joſ. Servais. — Karl de la Daye hatte 

1756 als Notar von Wils feine Reſidenz in Schimpad) aufgeichlagen. 

Ans dem Sterbe: und Tauf-Regiſter der Pfarrei Oberwampach. 

In Folgenden geben wir aus den PBarrregiftern der Pfarrei Ober: 

waämpach, was auf allgemeineres Intereſſe Anspruch machen fünnte. 

1715. 6 Martii obiit nobilis dominus Georgins Fruderieus de Cieignon. (eujus 

uxor oerat Anna Maria de Kahier.) 

1719. 22 Junii. Deeisum et «definitive sententiatun fuit a consilio Luxem- 

burgensi, parochiam hane alternative eonferri a dominis temporalibus 

de Wampachio magno ex una parte, et altera ab haeredibus Hermann 

de Niedterwampsch, ex nune repraesentatis a praoenobili et generoso 

Dino Guillelmo de Nadin, Dino temporali in Derenbach, «t Richardo 

Lambothay ex Moinet, una euin Theodoro Hengen ex Niederwampach 

a quibus #go infraseriptus al dietam parochiam fui praesentatus et 

liter sustinere eontra duum loem Thilen #»x Hotfelt a dino tenporali 

le Oberwanpaech prarsentatum, eonetus vieter evasi lie et anno quibus 

supra. Testor. J. N. Köntgen, pastor in ©. W. 

1720. Hoe anne demus hate dotis sumptibus paroehianorum una eum horreo 

et stabulis funditus fuit ereetn, non tamen sine taedio et labore 
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1726. 

1730. 

1132, 

pastoris, et strepitu et voeiferatione parochianorum — non mireris 

hoe. 2.6 

18 Martii, Ioannes de Kahier praenobilis et generosus dominus morbo 

hydropieo sacramentis ecelesiae praemunitus obiit, sepultus est in 

sepulehro dominorum temporalium hujus loei, puta in ecelesin parochiali 

antea altare sti Laurentii. 

NB. Quod domini temporales ex Oberwampach teneantur pastori 

dupla jura praeter pannum tumbae qui solus ipsi pastori venit ita id 

fuit observatum tam vere ut exequiis celebratis soror praefati Toannis, 

Anna Maria, vidua domini «de Cieignon, pro nune dnäa hie regens, cum 

pannum tumbae quo ad sepulturam et exequias praefati domini ute- 

bantur commodatum habuerit a domicellis rellgiosis de Hosing mecum 

eonvenit pro pretio dieti panni dando mihi duos nummos argenteos, 

puta imperiales praeter jura dupla exequiarum, testor. 

J. N. Köntgen. pastor in Oberwampach. — 

15 Decembris- De Kahier Margaretha praenohilis ; genere virtutibns 

elarior obiit saeramentis ecclesiae in triennali suo morbo a seneetute 

proveniente, pluries refecta et praemunita mater Annae Marias 

de Kabier viduae «de Cicienon moderna domina in OÖberwarnpach, 

sepulta prope supra ınemoratum fillum suum Toannem de Kahier. 

NB. Quod ad solutionem seu jura mea pastoralia ratione sepulturan 

exequiarum et panni tumbae omnino aceidit ut supra; vadem jura 

accepi nempe dupla et solutionem panni. ita testor. 

J. N. Köntgen pastor in Oberwampach. 

1722. ecelesia nostra parochialis exerpta turri funditus extrueta est 

sumptibue deeimatorium. 

1723. ecelesia filialis in Allerborn sumptibns fabrieas est pra«ter turrim 

extructa, in qua pastor tenetar in quindena «iebus dominieis, uti et 

in dedientione et festis patronarum, si ineidant in diem aliquam 

dominiecam exceptis tamen quatuor summis anni festivitatibus binare, 

puta legero duo suera, in parochiali ecelesia unam, et in Allerborn 

alteram, uti et in die eommemeorationis omnium  defunetorum ita 

observatum a me usque huie fuisse et a praedeeessoribus meis testor, 

Köntgen. 

20 Septembris Maria Anna Je Kahier vidua de Cieignon dna tempo- 

alis in Oberwampach amentis ecelesite praemunita, plena dierum 

bonorum obiit plaeide et pie, sepulta in eeelesia parochiali ad altare 

parvum B. Virginis. Habitis exequiis «dınus de Manttlin jussit mihi 

jura mea eonjunetim eum domina de Trappe solvi, puta jura exequi- 

aram quattuor Iinperinles praeter solutionem panni tumbae testor. 

J. N. Köntgen. 

>] novembris. Praenobilis domieella de Steinbach, soror domini tempo- 

ralis moderni de Grummelscheid, ibidem  stis ecelesian saeramentis 

roborata diserssit calebs e vivis et in ehoro sneelli dieti Joei sepnita 

15 Mai, «le Morttlin, Maria Carolina nata de Trappe, domina temporalis 

in Oberwampach obiit pie Leodii, uti mihi ex relatione mariti sui 

Ludoviei Alberti de Monttlin constant; exequias hie eelebravi, sed abs- 

que alla pompa et solutionem ordinariam nobilium accepi, puta pro 

diebus duobus exequiarum duos imperiales. J. N. Köntgen., 

17 Mai. De Monttlin Albertus Ludovieus prawnobilis et generojus domi- 
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nus teınporalis in Oberwampach apostemate suffoeatus extrema unetione 

munitus discessit e vivis in eastro sun hie in Oberwampach. Sepultus 

est in ceelesia parochiali prope altare sti. Laurentii, puta inter cormu 

epistolas Altaris et sedilia. 

Habitis exequiis dieti domini, «dominus de Villers senbinus et 

notarias bastoniensis et dominus Nieolaas Neumann ofieialis in Ober- 

wainpach, habitans in Buvingen, jura mes pastoralis, qua inspectores 

haereditatis dieti Dni de Montflin rolieta et eowmissaria, quatuor puta 

imperiales praeter luminare unius facis #t medlietatis parvarım 

eandelarum, uti semper etiam in obitibus aliorum predecessornm 

nobilium accepi: Solverunt pannum tumbae quod novum erat et eruc» 

rubra decoratum. Celebrato anniversario die Luna eodem anno, infra 

Svam apostolorum Petri et Pauli, et altera die per famulum dieti piae 

memoriae «ni, Toannem Neubusch ex Marvie, vulgo vocabatur „la jeu- 

nesse“ in domum pastoralem mihi transmisernnt. Testor. 

J. N Köntien. 

I ıma Julii. Köntgen Maria Claudia viandana speetabilis Wilhelmi ' 

Köntgen schabini viandani uxor, pergraves ılolores in diuturno suo 

morbo patienter perferens agonen suum eonstantia et fortitndine plus- 

quam  virili sustinens a me amantissima inater pridie mortis sune 

saeramenta eeelesiae pereipiens in verbis his reperitis Jesus, Maria 

Joseph, ftebt mir bei in meinem legten End, animam suam Jesu suo, quem 

in eorde et ore semper gerebat, pie et quiete me adstante reddidit., 

Köntgen. 

19 Januarii. Praenobilis dna J. Ernestina de Gerardlin, dna temporalis 

in Grummelscheid, uxor dni L. B, de Steinbach, dni dieti loei, in 

seneetute bona obiit sine tamen consustis sacramentis, prae oceupata 

morte in communione tamen fidelium., 

NB. Hoe anno in die palınarum, quo die tenebar in Allerborn binare, 

me exposui ibidem ad confessiones paschales, exeipiendas uti uliquorum 

auelivi ineolas. Vero volebaut me «ogere ad in ewilem hebdomada 

redeundum ad easdem funetiones, quod dum reensavi. Joannes Michael 

Wilverding, dietus Kausch ad reverendum dominum decanuım Bousse 

me detulit, qui Tma maji hujus anni in Allerborn eomparens dixit 

ineolis me satisfeeisse, me semel exponendo, nee me ipsis tenere ullum 

saeramentum ibidem administrare. Sed ipsos ad hoc habere ecelesinm 

suam parochialem, quod go etinm strietissime observabo, insuper 

dixit eis at sint eontenti de saero simpliei in diebus in dominieis in 

quibus binare teneor, sneras vero et audiant instructiones in paro- 

chiali eeelesin. quod testor. J. N. Köntgen. 

22 Decembris. Petrus Bernarlus de Steinbach dominus temporalis in 

Grumelscheiel omnibus matris nostre werlesie saeramentis praema- 

ture munitns pie et placide e vivis diseossit sepultusgue est in sa 

eello sti Thomae in Grümelscheid apud pradecessores. I: Hineg. 

10 Junii. Obiit filius legitimus Pranseisei Henriei de Steinbach et 

Marie Ann» de Lardenois, eonjugum in Grummelscheid qui ab obste- 

triee baptisatus fuit. 

13 Jnlii. Joannes dominieus Tutschen, prims anni thenlogus bene fundatns 

et maximus spei lolescens, ommibas veelesie steramentis munitus Lu- 

xemburgi pie ot placide obiit ut mihi relatum fuit, in domino obdormivit. 
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1755. 22 Janwarii r. d. Kremer Nienlaus expastor in Derenbach, omnibus 

eeelesie saeranentis premature munitus plaeide in domino obilormivit, 

sepultusque est in ecelesia Aliali in Allerborn. I: Hineg. 

1767 1 Novembris. Praenobilis dominus teınporalis de Grumelscheid, Henrieus 

Franeisens de Steinbach ehristiane obiit, et iu eapella de Grummelscheid 
sepultus est. 

1779. 17. Julii, Joannes Hineg. ex Bendorf oebiit pie in domino sacerdos 

dienissimus et (Jefinitor, et a. r. d. Poignefer delegato a decano bas- 

toniensi. Poignefer delegatus fuit et erat pastor in Longvilly. 

Nieolaus Peters deservitor erat. 

1780, Probst ex Grummelscheid ; parentes erant villici in castro. 

1782. Maji 12 obiit in Gruunnelscheid Eugenius baron de Waha adoleseentulus. 

1784. Aprilis prima obiit Marin, Catharina Josepha baronne de Wahn adoles 

eentula dunrum mensium et sepulta est in eapella. de Grummelscheid 

15. Aprilis 1785, obiit generosus et pranobilis dominus baron de Waha do- 

minus temporalis de Grummelscheid, et 17, eirea horam nonam sepultus 

est in eoemuterio in Oberwampach : Engelbertus. Frobest. 

Il. Januarii, 1792. ongelbertus Baron de Heusch en Grummelscheid adoles 

tentulus duorum anuorum obiit et sepultus est ni eoemoterio de Ober- 

wampach. 

17 Oetobris 1794 pie in domino obiit Marin Gabriel uxor Alardi Josephi 

baron de Heusch nata baronne de Waha ex Grummelscheid et in eoe- 

meterio in O. W. sepulta est- 

> Augusti 1795. obüit vr. d. Frid. Piesch, viearius in O. W. ibique sepultus. 

E. Probst. 

Aus dem Tauf-Regiſter. 

2 Augusti. 1708. natus et baptisatus est gener. et pranobilis dominus Henrie«s 

de Steinbach dominus temporalis in Grumelscheid, Patrinus generosus 

Henrieus de jardin et «domicella de Steinbach. 

1719, 17 Februari, Schleiehen Petrus natus et eodem die baptisatus filius 

legitimus Joannis et Catharins Schleichen eonjugati ex Oberwampach, 
Patrinus erat Schleiehen Görgen nomine r. d. Petri Wampach pro tune 

saceliani in Niederwampaeh uterque dieta prolis avunculus et Marga- 

ratha Koenig ex Heisdorf. 

1719. 4 Aprilis. Frederieus Beehee (apilionis pro tune in O. W.} et Mariw 

Diedrich. patrinus frederieus Diedrich ex Heisdorf et matrina praeno- 

bilis +lomicella Maria Anna Joseph «de Trape et de L’oysange, 

1720. 10 Februari Sebastianus Kneip filins legitimus Sebastiani et Franeise® 

Kneip in molendini in Grumelscheid, patrinus Sebastianus Deloge ex 

Habay, matrina Johanna Piet ex Sterpenich. aneilla pro tune in uobili 

dowmo «le Grumelscheid proeuratorio nomine pro praenobili Maria Fran- 

eisca de Steinbach, filia nobilis domini de Grummelscheid. 

1724. 5 Augusti. Kneip Maria Barbara nata et baptisata est filia legitima 

Sebastiani et Franeisew Kneip, eonjugum habitantium in ınolina de 
(rummelscheid. Matrina erat Marin Barbara Martinex Vaux et patrinus 

Nieolaus Mullers en Allerborn procuratoris nomine, pre  pranobili 

Domino Henrieo de Grummelscheid famulus diet» Domini patris, 

1725. 18 Decembris. Reben Michael natus et baptisatus est Nlius legitimus 
Mathiae Reben et Catharinae conjugun ex Öberwampach, Patrinus 
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erat r. dominus Michnel Binsfeld, pastor in Arsdorf, matrina Magdalena 

Fatz ex Eschweiler. 

1727. 20 Aprilis. Baptisata est filia Jegitima Jonnnis et Susannae Henkels ex 

Allerborn: patrinus erat rev. dominus Jacobus Mathai, pastor in Din- 

keroth et Elisabetha Thiltges ex Veidingen. 

1727. 14 deeembris de Montflin Henrieus Franeiseus Eugenius natus horam 

eiren duodeeimam meridianam et 15% Deecembris baptisatus est fllius 

legitimus praenobilis et generosi «lomini Alberti Ludoviei de Monttlin 
et Carolinae de Trappe eonjugum, domini temporalis in Oberwampach. 

Ex fonte suseceperunt praenvobilis »t generosus dominus Henrieus Fran- 

eıseus de Grummelscheid temporalis dominus ibidem, et domicella 

Carolina de Werpen ex Schimpach, proenratorio nomine pro domieella 

de Monttlin, religiosa conventus in Hosingen. 

Sm — — 

Itliscellunen. 

Suldvolles Belobigungsihreiben Seiner Päpitlihen Heiligkeit 

Klemens VI. an das Ynremburger Bol. 

In einem Aufſatze, betitelt „Zur Gejchichte des Collegs“,!) welchen 

unſer hochberühmte Landsmann, der Jeſuitenpater Dr. Nikolaus Nilles, 

Profeſſor des Kirchenrechtes an der Ef. Franz-Joſeph-Univerſität zu 

Junsbruck, jüngſt veröffentlichte, ?) ſpricht derjelbe von den Befürchtungen, 

welche der Iuremburger Germaniter Nikolaus Elgard*) in einem Schreiben 

vom 28. Mai 1982, von Erfurt aus, an Gardinal von Como zu Rom 

ausdrückt, es möchte die Belt des Proteſtantismus in jenen vielgeliebten 

Baterlande, dem Herzogthum Yuremburg, (perearae patriae meae du- 

eatui Luxemburgensi, feiten Fuß faſſen.“) Zu dieſem Paſſus verweift 

der hochw. P. Nilles in einer Fußnote auf cin „Schreiben Clemens VII. 

an das Yuremburger Volk“, vom 8. April 1524 Belagtes Breve iſt 

abgedrudt in dem Werte: Balau Petrus. Monumenta reformationis 

lutheranae, ex tabulariıs seeretioribus Sanetae Sedis, 1521— 1524. 

Ratisbunae. Fred. Pustet. 1884,% auf Seite 325 — 5320. Weil das ge: 

1) T. b. des Kollegium Germanikum = Hungarikum in Mont. 

2) Sal. „Ons Hemecht“, 1807, 5 477-4, 

3 In dem „Gorrespondenz- Blatt für die Germaniker“, Jahrg. 1849, Ver. 4 von 

I. Oktober, S. 85. 

1) Sal „Ons Haäméceht“, 1896, S. 56-59, 123-127 und 154 5156. — Ziche 

auch: Dominik Conſtantin München's Verſuch einer kurz gefaßten Statiftifch- Bürgers 

lichen Geſchichte des Herzogthums Yütelbivg, — 212-214. 

>) Siehe dieſen Brief in: Ed Schwarz. Die NuntiaturKorreſpondenz Raspar 

Groppers nebit verwandten Aktenſtücken (1573— 1576), Paderborn. Sıchöningh. 1898, 

Seite 401. 

6) Bolan Peter. Dokumente zur lutheriſchen Neformanon (gezogen); aus dem 

Päpſtlichen Gehein Archiv. 1521 — 1524, Hegensburg. Friedrich Puſtet. 1884. 
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nannte Dokument äußerſt belobigend tft, ſowohl für einen unſerer Yands- 

leute, mit Namen Coricius!), welcher das Amt eines Geheimſchreibers bei 

Bapjt Clemens VII. befleidete, als auch für unſere fatholifchen Luxem— 

burger Vorfahren, jo glauben wir, zur Verherrlichung unjeres Deimath- 

landes, wie auch zur Erfüllung eines Wunſches? des hochw. P. Nittes, 

daR es angezeigt iſt, dasjelbe jowohl im Urterte, als auch im freier 

deutjcher Ueberjegung, zum ewigen Gedächtniſſe, in unſerm Bereinsorgan 

„Ons Hemecht* veröffentlichen zu jollen. Wir thun das ımm jo lieber, 

als das genannte Wert von Balan weder in der Bibliothek des 

Seminars, nod in der Stadtbibliothef vorrätbig ift. ®) 

1) Kobannes Goricins (audy Koryeins, Coriſius, Coryſins). Weber diefen unjern 

Vandsmann entnehmen wir dem berühmten „Dietionnaire historique“ von L. Moreri 
(Bafeler Ausgabe von 1740, Band IIL, S. 361-362) Folgendes: Corieius (Jean) 

veeut à Rome d’une inaniere fort agreable sous le Pontifieat de Jules Il, de 

L£&on X et de Clement VII. I se fit aimer des gens de lettres, par l’affeetion 

singuliere qu'il leur porta, et ils le louerent si amplement, qu'ils lui pro- 
eurerent une tr&s grande reputation. II les assembloit tres-souvent dans son 

Jardin et il fournit à tous les Poötes, que la liberalite de Leon X avoit at- 

tirez A Rome un bel exereice; car il etablit un combat de Poäsie, qui se 

e@lebroit tous les ans le jour de Sainte-Anne, et qui avoit pour matiere 

leloge de cette Sainte, celui de la Vierge Marie et celui de Jesus-Christ. Il 

tomba entre les mains des soldats, qui prirent la ville de Rome l'an 1527, 

et il lui en coüta une tres-grosse rangon. Il avait ench& sous la eour de la 

porte de son logis une partie de son argent; personne ne le sgavoit que le 

Maxon, qui avoit ferne louverture. Ce Maxon le pria de lui pröter 25 pis- 

toles, qui lui etoient necessaires, pour se racheter «des mains des Soldats, et 

ne pouvant point les obtenir, il revela tout le mystere A un Capitaine 

Espagnol. Celui-ei s’en alla au logis de Corieius, eearta le Maitre sous divers 

pretextes et s’empara de l'argent eache. Corieius s’en plaignit aux Generaux, 

et u'y gagna rien. Se voyant done reduit A une extreme indigenee, il tächa 

a sortir de Rome, et apres beaueoup de diftieultez, il exceuta cr dessein. Il 

fut entretenu & Verone pendant quelque tems par les liberalites de Caliste 

Anmdée, et comme il se pröparoit A s’en retourner à Treves, sa putrie, il 

tomba malade et monrut aceabl& de douleur et de chagrin.* — In dein Aus: 

drud „a Treves, sa patrie*, iſt zu bemerfen, daß derfelbe deshalb gebraucht wird, 

weil in jener Zeit das Herzogthum Luxemburg, im kirchlicher Hinſicht, zum größten 

Theile dem Erzbischum Trier einverleibt war. Papft Clemens VII. jagt ja ausdrüd 

lich in feinem Breve „eivre vestro*, d. b. euerm Mitbürger oder eurem Yandsmanne. 

— Nächftens werden wir noch Weiteres über diefen Corieius mittheilen. 

2) Im einem an ums gerichteten Schreiben vom 10. Februar 1900 ſagt unſer 

hochverehrter Freund, umter Anderm, Folgendes: „(Es) könnte auf das herrliche Be— 

lobiqungsichreiben des Papſtes Clemens VII. vom Jahre 1524 „An das Volk von 
£uremburg“ verwiefen werden, von dem Rede ift im Gorrespondenzblatt der Ger: 

manifer, 1809, Nr. 4 ©. 85. Es verdient ganz abgedrudt zu werden in „Uns 

Hemecht.*“ — Hiermit wird alfo diefem wohlgemeinten Wunſche willfahrt. 

3) Bu umnferer Freude fanden wir das Werk von Balan in der wirklich äußerſt 

großartigen Bibliothet des Schriftftellerheims der Jeſuitenpatres anf Bellepüe bei Luxem— 

ü 
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Diejes vorausgeſandt, laffen wir das päpftliche Breve folgen, zuerſt 

im Urterte und dann in der Ueberjegung. 

Clemens VIl. Lucemburgensibus. 

8 Aprilis 1524. 

Dileeti filii salutem ete. Ex dileeto filio magistro Joanne 

Corysio eive vestro notario et familiari nostro, eujus opera as- 

sidlue utimur et fide iuvamur, relatu, pietas ad nos vestra perlata 

est, digna quidem illa vobis vestrisgne olim maioribus, sed hoc 

tempore vehementer necessaria ae nobis valde iucunda et grata. 

Siquidem quum aliqui istie lutheranam haeresim inducere, pa- 

laınque praedicare velle eonarentur, non vobis cogentium iura, 

non suadentium auetoritatem pios animos a verae eultu fidei 

avertere potuisse; sed Deum, Deique fidem in auribus ae men- 

tibus vestris vos illibatam eustodisse. Benedieat vos ipse Deus. 

filii dileeti, eui honorem reddidistis einsque Vineam a cireum- 

stantibus venenis illaesam in vobis servastis, ne per vestra septa 

cum vestrarum animarım pernieie ingrederentur. Non fuisset hoc 

vestrae gloriae vestrorumque maiorum laudi compar, olim vos 

Sanctam fidem in aliena et longinqua terra tutatos, nunc in vestra 
oppugnari atque infici permisisse ; regenerastis igitur in malores 

vestros avitam eorum fortitudinem et pietatem. Nam sieut illi olim 
hostes fidei eontuderunt foris, ita vos eos domi repressistis. Quod 
sane praeclarum facinus vestrum in eoelo ipsum iam emieat atque 

a Deo et Angelis laudatum, tamen nostra quoque commendatione 
libenter prosequimur et dignum omni laude ac benevolentia intima 
nostra iudieamus, hortantes vos per eundem Jesum qui mentem 

sanctam vobis intulit ad reliquam gloriam salutemque comparan- 

dam, ut Templum Dei quod in vobis est, in sinceritate ejus fidei 

quam a patribus accepistis, eustodiatis. Nam non longe futurum 

eonfidimus Dei misericordia interveniente, tum nostra quoque et 

Caesarae (sie!) Maiestatis aliorumque orthodoxorum prineipum 
opera accedente, quin laeta istis ab haeresi (sie!) fluetibus resti- 

tuatur, enmque finem horum haereticorum videamus quem maiores 

nostri aliorum viderunt. In quo nos eum omni eura ineumbimus et 

divina ope iuvari speramus. 

Datum Romae ete. die VIII Aprilis 1524. Anno primo,. (Pon- 

tificatus nostri.) 

burg. Mit der größten Bereitwilligleit wurde uns dasfelbe zur Benützung überlaffen, 

wofür wir andurch unfern herzlichſten Dank ausſprechen. 
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Clemens VH. An die Yurremburger. 

8. April 1524. 

Geliebte Söhne. Genf u. ſ. w. Aus einen Berichte Unferes ge: 

liebten Sohnes, des Magifters Johannes Coryſius, Eures Mitbürgers, 

Unjeres Notars und Dansfreundes, deſſen Dienjte Wir mit beharr- 

lihem Eifer bemügen und durch dejien treue Ergebenheit Wir erfreut 

werden, it die Kunde Enerer frommen Liebe zu Uns gedrungen. Dieie 

Pietät iit jedenfalls Euer und Eurer Altvordern würdig, indeſſen in 

gegenwärtiger Zeit überaus nothiwendig und darum Uns jehr angenehm 

und wohlgefällig. Es lautet nämlich fein Bericht dahin, daß, als einige 

Leute dort bei Euch die Iutheriiche Stegerei einzuführen und öffentlich 

predigen zu wollen veriuchten, Eud) weder Anıtsrechte jolcher, welche Euch 

Zwang anthun wollten, noch hohes Anſehen von PBerjonen, die Euch 

zuredeten, Euere frommen Gefinnungen von der hochzuhaltenden Aus— 

übung des wahren Glaubens abwendig zu machen vermochten, Tondern 

dag Ahr Gott und die Glaubenstreue gegen Gott in Euern Ohren und 

Gemüthern umverjehrt und ungejchmälert bewahrt habet. Es jegne Euch 

dafür Gott ſelbſt, geliebte Söhne, dem hr Ehre gezolft und deſſen 

Weinberg Ahr von den ihn rings umgebenden Gifteinflüffen unbeichädigt 

und unverjehrt in Euch gehütet habet, damit diejelben nicht durch Eure 

Hürden hindurch zum Verderben Euerer Seelen eindringen follten, Es 

würde das auch nicht Eurem Ruhme umd dem lobwürdigen Berdienite 

Eurer Ahnen entiprechend geweien jein, wenn hr, die Ihr ehemals 

den heiligen Glauben auf fremder und fern entlegener Erde!) geichirmt 

habet, jetzt zugelaflen hättet, daß derjelbe nunmehr auf der Euerigen be- 

fümpft und vergiftet würde. So habt Ihr denn in Eud) wiedererzeugt, 

nad) dem Borbilde Euerer Ahnen, deren angeltammte Tapferkeit und 

Frömmigkeit. Denn, jo wie dieje einft die Feinde des Glaubens aus— 

wärts zermalmten, jo habet Ihr fie im eigenen Lande zurücgedrängt und 

ihnen Einhalt gethan. Und diefe Cuere herrliche That eritrahlt an und 

für fich bereits im Dimmel uud ift ſogar von Gott und Engeln belobt; 

dennod) ehren auch Wir fie gerne mit Unierer Lobpreiſung und erachten 

Wir fie für würdig jeglichen Lobes und Unjeres innigften Wohlwollens : 

während Wir Eud) durch eben denjelben Jeſus, welcher Euch eine heilige 

Geſinnung eingeflößt hat, ermahnen, auch für die Folgezeit für Euern 

Ruhm und für Euer Heil vollfommen Sorge zu tragen, damit ‘hr den 

Tempel Gottes, welcher in Euch it, in der unverfälichten Lauterfeit des: 

jenigen Glaubens, welchen Ihr von Euern Vätern empfangen, hüten ud 

1) Papſt Clemens VII fpielt wabrfcheinlich hier an auf die Kreuzzüge, an welchen 

die Blüthe der Yuremburger Ritterſchaft mit ihren Mannen ımd Reiſigen ſich fo zahlreich 

betheiligt und Wunder dev Tapferkeit verrichtet hatten. 
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bewahren möget. Haben wir ja dod) das zuverfichtliche Vertrauen, daß 

es nicht lange währen wird, vermöge des Eingreifens von Gottes Er: 

barmung, jodann auch in Folge Unjeres, der Kaiſerlichen Majeftät und 

anderer vechtgläubiger ‚Fürften Zuthuns, daß er (diefer Glaube) in froher 

und üppiger Blüthe nad) den dort tobenden Fluthen der Häreſie wieder: 

hergejtellt werde und dag Wir dasjenige Ende diefer Neger erleben, 

welches Unſere Woreltern bei anderen (Kegereien) erlebt haben; umſo— 

mehr verlegen Wir ums darauf mit aller Sorgfalt und hoffen Wir Unter: 

ſtützung jeitens der göttlichen Macht. 

Gegeben zu Nom, u. ſ. w. am 8. April 1524, im erjten Jahre. 

(Unjeres Bontifikates,. 

— 0 — 

Litterariſche Movitäten, 

Bir Nicolaus. Austattung des Schulſaales in Bezug auf Mobiliar, YPehr- und 

Yernmittel, Bortrag gehalten in der Hauptlonferenz des 3. Anipeftions- 

bezivks anı 21. Anguft 1809. Auszug aus den „Pädagogiicher Sprech 

ſaal“, 1899 — 100. Yuremburg. Yeon Bird. 1800, 

*) Engels Michel. Der Yuremburger Kımftverein. Unter dein hohen Proteftorate Ihrer 

Königlichen Hoheit, der Frau Großherzogin von Yuremburg. Luxemburg. 

P. Worres Mertens, 1900, 

*), Grob Jacob. Baufteine aus der Gefcdhichte des Yuremburger Yandes geſammelt und 

bearbeitet, Ynremburg. P. Worre:Deertens. 1900. — Mit zwei JUnſtra— 

tionen. 

Klein Felix. L’evöque de Metz. Vie de Mgr. Dupont (des Loges. 1804— 1886. 

Paris. Librairie Ch. Poussielgue. 1899. Typographie Firmin-Didot 
et Cie, Mesnil. (Eure). — Avee le portrait de Mgr. Dupont des 

Loges. 

Dr. Müllendorff Julius 8. J. Der Glaube an den Auferftandenen gemeinfaßlich 

begründet in fünf avologetiichen Briefen an einen Freund. Mit Appro- 

bation des hochw. biſchöfl. Ordinariats Negensburg und Erlaubniß der 

Ordensobern. Regensburg. 1900. Berlagsanftalt vorm. ©. J. Manz. 

Buch- und Kunſtdruckerei A. G. München-Megensburg. 

Pflips Heinrich. Die Luxemburger Ardennen und das Bauernkrieg-Denkmal zu 

Clerf. Sonderabdiud aus dem „Teutſchen Hautichat*. Mit 15 Jlluſtra— 

tionen. Negensburg. Friedrich Puſtet. 1899. 

Wurre M., Wengler M., Schmitz W. und Bousson, atne. Bier Gutachten (be 

treffend die bauliche Beichaffenbeit der vor 12 Jahren erbauten Pfarr— 

five von Bonneweg. Yınyemburg. P. WorréMertens. (1900.) 

*) Scparat-Abdrud aus „Ons Hemeeht*, Organ des Vereins für Luxemburger 

Geſchichte, Yitteratur und Kunſt. 

Yuremburg. — Druck von P. Worré⸗Mertens. 
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de hun e sudde Man begru®wen. 
KErenneronk un den 1. M& 1900, 

Domdssläg vum Herr Nik. Blane gotttreischt, 

Puselhtover va Stösel, 

Vum Dn®rf eriwer t Klacke weimern, 

Weil wann en hinne welgedo'n: 

Mat bänger Stemm se klo’n a jeimern: 

„EB gutt treit Hierz huet ausgesehlo'n !* 

De beisen Doud kennt ken Erbärmen, 

U®cht net op t'Treine vun der Leift; 

E reisst de Papp aus Kannerärmen, 

Wann dir och t'halef Welt him gefft. 

Ann traurex sti mir bei der Bo-er, 

De gudde Papp, den ass net mel; 

Gebrach ass t'A ’so® trei a klo-er, 

Dät speit gewächt fir ons a frei. 

R 



Dät &gent L&d huet hie vergru®wen 

Deif op den deifsten Hierzensgrond ; 
Dät friemd ze treischten, log him u*wen, 
Do hut hien t’richtigt Würt steits fond. 

Keng Stonn, k& Gank wor him beschwedert, 

Wann engem hi® kont Guddes din; 

Wien u seng Dir klappt, get erhelert, 

Wel Hierz ann Hand him offe stin. 

Kös ried hien öngem zu (iefälen, 

Net eng falsch Oder un him wor; 

Ann trei hu®t hin zur Kirch gehälen, 

(iedengt dem Herrgott Jor fir Jor. 

Seng Por de rechte We ze feiren, 

Hu“t hi® geschafft mat Loscht a Fred, 

A Gottes Sege, Gottes Leiren 
An dausend Sellen ausgestr£t. 

A wät mat frommem Senn a Striewen 

A Gottes Gärd hi® stel geseit, 

Dät ass als KroWn fir d’eiwegt Liewen 
Am Paradeis him opgebleit. 

A mat Gebird ann Dankestreinen 

Seng Kanner sönen him sei Gräf, 

Bis si do u®wen him begeinen, 

Wann och hirt Li®wen ofgeläf. 

Ze fre! musst hi® seng Ae schleissen, 

Me 't wor jo Gottes Well esou. 

„l.öss hin, o Herr, bei dir zeneissen 

De! eiweg seileg Himmelsro®, * 

E Porkand. 



Lies Proces 
portes en appel du Conseil Provincial de Luxembourg 

au Conseil Souverain de Hainaut (1707—-1709). 

Inventaire des Dossiers conserves aux Archives de l'Etat, à Mons, 

par 

Jules Vannerus, 

Attache A ces mämes Archives 

Enfin, dans le proees de S. Gauthier eontre les dames Piret, 
nous voyons invoquer, aussi bien que le retard que l’on mit & 

publier a Luxembourg le deeret de janvier, celui apporte à pu- 

blier dans cette ville le style du 16 fevrier 1708.) 

Ce qui retardait egalement le cours de la proc&dure pour 

les procès portes par les Luxembourgeois allemands devant la 
cour de Mons, c'était le fait que toutes les pieces produite devant 
ce dernier eonseil devaient &tre traduites en francais, aussi bien 

les sentences et autres documents des proces m&mes, que tous les 

papiers annexes aux dossiers, 

Une derniere cause de retards dans liinstruetion d’appel 
des procès Iuxembourgeois residait dans la distance que devaient 

pareourir les messagers apportant du Luxembourg les sacs des 

proees ?) et toutes les eorrespondances entre les parties et leurs 

avocats de Mons; il est curieux, & ce point de vue, de signaler 

I) Dans un „avertissement* pour les dames Piret, presente A la cour de 

Mons en mai 170%, il est dit que Gauthier „n’at demandé son relief que le 

19 d’avril dermier (1708) et cela 5 jours après qu'il fut signifi6 de la requöte 
d’antieipation des dittes demoiselles, en eonsequencee 1 an et 4 mois apres 

la sentenee rendue et 3 ınois et 7 jours apres la publication du deeret du 

Roy & Luxembourg ; car, quoy qu’il ose bien dire que ee ne fut que le 12e 

de fövrier 1708 qu’il fut public il est notoire que ce fut le 12 de janvier, 

de sorte done qu'i supposer que son Appel ne seroit pas desert, il ne pou- 

roit impötrer la eontinnation des elauses“. Aux plaids du 12 mai, l’avocat 

de Gauthier deelara que le relief ayant eu lieu le 19 avril 1708, „ainsi en 

dans les 3 mois ordonnéæ par le deeret touchant 1» stil, publi6 seulement A 

Luxembourg sur la fin du mois de fevrier 1708*. sa partie doit ötre tenue 
pour diligente appelante. La cause fut tenue en delibere (doss. 35). 

2) Ce transport des saes de procös de Luxembourg revenait tres cher 

aux plaideurs: le 7 aont 1708, la deuxißme chambre du eonseil de Mons 

accorda & Albert Retz 60 fl. pour l’apport de sept sacs de proc&s d’appel, 

c'est-i-dire de 6 A 12 florins par sac, „payables par ceux qui l’ont employe* 

(reg. 102). 

243 an 7 
Ex 



differents incidents de proe@dure soulev@s au eours de l’instruction 
de la cause d’appel que le Conseil de Hainaut eut & juger entre 
Albert de Grady, de Liege, et Jean Petri, de Vianden (dossier 10). 

Le Conseil souverain de Mons avait, le T novembre 1708, 

au cours du procès, ordonne à l’appelant, de Grady, „d’exhiber 

en mains du conseiller rapporteur son livre de erddit, dont les 
extraits sont joints au procös, et ce endéans un mois, pour par 

intime (Petri) en prendre veue et soutenir ce qu'il trouvera con- 
venir 15 jours ensuivans“ ; de Grady, qui ne tenait guere — et 

cela se comprend — à se separer aussi longtemps d’un registre 

d’une telle importance pour son negoce, présenta requete à Mons, 

„aux fins de pouvoir faire production de son livre pardevant le 

magistrat de Liege, a cause de l’embarras et risque qu'il y avoit 

d’envoyer ses !ivres a Mons“, Le Conseil prit en consideration 

cette legitime demande, mais, loin d’y satisfaire, deeida que cette 

production de livres aurait lien pardevant les justieier et &chevins 

de Vianden. '; Cela ne faisait pas du tout l’affaire de Vappelant, 

lequel, „n’ayant pu se r&esoudre d’envoyer ses dits livres au dit 
Vianden, à raison qu'éötant la demeure de sa partie, ses dits 

livres pourroient &tre en danger“, les envoya à Mons; le conseil 
se laissa convainere, parait-il, par les raisons alléguées par de 

Grady et ceelui-ei exhiba ses livres, au nombre de quatre, aux 
plaids du 6 mai 1709, par devant le conseiller Tireau, rappor- 

1) Le 5 mars 1709, le eonseil de Hainaut envoya la lettre suivante „A 

ses chers et bien amez les haut justieier et sschevins de la Ville et comte 

de Vianden, pays de Luxembourg, audit Vianden‘ : „Chers et bien amez. — 

Ayans veu le procès d'entro Albert de Grady, appellant, et Jean Petri... ., 

nous avons, avant faire droit, par nostre arrest interlocutoir de 7 du novem- 

bre dernier, ordonn& A& l’appellant d'exhiber son livre de eredit, dont les ex- 
traits sont joints au proces et que nous vous remettons iey enelos, en nombre 

de 4, pour par l’intime prendre veue dudit livre et soutenir ce qu’il trouvera 

„eonvenir. Depuis, le dit appellant nous avant reprösent® que par son &loigne- 

ınent de eutte ville il ne pouvoit que tr&s difheillement y remettre son dit 
livre, nous avons bien voulu luy accorder qu'il pourra satisfaire A nostre 

dit arrest en l’administrant par devant vous endeans un mois, partie A ce 

appell&e, pour en prendre veue et tels autres extraits qu'elle trouvera con- 

venir ou confronter ceux ey-dessus et ostre eollationnez par vostre greflier, 

avee un eommis de vostre corps, lesquels tiendront aussy notte de ce qu'ils 

seront requis par ledit Petri, touehant l’observation de l’escriture et d’autres 

faits qu'il eroira faire A son intention, et ce deans huiet jours apres la ditte 

exhibition; de quoy faire nous vous authorisons et eommettons par cette, 

pour ensuitte nous renvoyer leurs besoigndz elos et eachetez, le tout aux frais 

A soutenir par ledit Grady“. (Minute sub n® 1109, dans la colleetion dite: 

„Avis rendus au gouvernement par le Conseil“, aux arch. de lEtat, & Mons.) 
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teur de son procèés; le 13 mai, a sa demande, le eonseil ordonna 

à Petri (en la personne de son avocat), „d’en prendre veue endans 
le terme de 15 jours“. 

Aux plaids du 17 juin 1709, l'intimé, ne s’etant pas livre A 
l’inspeetion des livres, la partie adverse requiert „que le proces 
soit revu et remis en avis de la cour“, malgre les observa- 
tions de l’avocat de Petri: celui-ci, alleguant que son prineipal 
demeurait „aux extremites du pays de Luxembourg“, demandait, 

„n’ayant encore regu de r&ponses de Petry et de l’avocat Knep- 
per, qui a oceupe pour lui par devant le juge a quo, qu'il füt 
sursis pendant un mois à la revue du process“. Finalement la 

sentence de Luxembourg fut annullee: il se peut que les diffieul- 

t&s de relations entre Petri et son avocat n’aient pas été étran— 
geres A linsucees de sa cause. 

Nous ne devons point nous etonner, en prösenee de tous ces 

retards, si les procès d’appel des malheureux Luxembourgeois n'en 

finissaient pas; nombreuses sont les plaintes analogues à celle de 

S. Gauthier, lorsqu’il constate, dans une requöte de juillet 1703, 
que linstanee de son proces d’appel contre les dames de Piret 

„n’a pu ätre poursuivie pendant pres de deux ans, faute de juge 

en lieu et place de celuy de Malines* (dossier 35). Nous ne de- 

vons pas, cependant, le plaindre autant que ce brave cur‘ de 

Mamer, Pierre Steyl, qui en £tait encore, en octobre 1708, a se 
demander quel sort serait reserved, en appel, A une sentence pro- 

nonece contre lui seize ans auparavant, en novembre 1692. 1) 

De non moindres inconvénients resultaient de ces changements 

de tribunal d’appel, aussi bien a cause des grandes pertes de 

I) Ayant et@ condamnd par sentenee du 14 novembre 1692 dans le pro- 

ces qu'il soutenait a Luxembourg, contre les habitants de Holtzem (v. dossier 

n° 39), le eure de Mamer „en appela au parlement (de Metz, qui etait alors 

jJuge d’appel, et obtint, sans que la dite sentencee lui ait été significe, relief 

d’appel en forıme portant inhibition et deffenco le 11 septembre 1693; il 

poursuivit son appel jusqu’a eo que, par le changement de domination sur- 

venu par la paix de Riswick, le cours de la proecdure a este suspendu*, 

Au commencement «de 1708, desirant terminer le proets, il s’adressa au Con- 

seil de Mons: „Comme il est trös important an remontrant d’avoir une fin 

de eette affaire“, ılisait-il en terminant sa requete, „il s’adresse a vous, Mes- 

seigneurs, pour vous supplier de lui aeceorder ajournement contre les dits 

habitants «de Holtzem, a Vetteet de rösumer les erremens de la cause, pour 

y éêtro fait droit,“ Par apostille du 30 mai 1708, le eonseil de Mons ordonna 

„au premier huissier à requerir d’adjourmr partie ä certain et eompetent 

jour, pour reprendre les erreimens du proees et proeöder selon les retronetes 

ou les delaisser, à peine de faut tel que de raison*, 



2 

temps subies dans l'instruction des proc&s que des dépenses con- 
sid&rables occasionndes par la nomination de nouveaux avocats, par 
l’envoi des dossiers d’un conseil & l’autre et par les frais enormes 
de tout genre qui rendaient la procedure d’appel pour ainsi dire 

inabordable pour la majorit@ des plaideurs. 

Ceux-ei pouvaient encore s’estimer heureux s’ils n’avaient A 
poursuivre leurs causes que devant un seul conseil; il est inte- 

ressant, A cet &gard, de signaler les peripeties suivantes du proces 

qu’Etienne Rossius de Libois soutint en appel contre Jean-Ber- 
nard de Vervy (v. dossier n® 52). Le Conseil de Mons avait 
rendu le 13 mai 1709 une sentence oü il deelarait que, „revu ce 
proces avec le verbal sur eomparution du 8 de may 1709, le tout 
considere, il sera joint au procès d’opposition sur nullit@ des 
eriees, que les parties devront mettre en tat d’etre jugé endans 

six mois, procurant pendant le même terme la deeision des debats 
müs aux verbaux tenus à Malines...*; Rossius adressa alors au 

roi une requete ou il exposait „qu’ayant plu à S.M. de declarer 
par apostille a sa requeste du 9° de juin dernier que les proces 
qu’il soustenoit au eonseil de Luxembourg contre J.-B. de Vervy 

seroient &vocquez au Conseil souverain d’Haynau, il les auroit 

effeetivement fait venir au gref de ce conseil et commencé A y 

soutenir ses droits jusques la que, par sentence rendue le 13 de 
ce mois, le dit conseil souverain auroit ordonn& aux parties, avant 
de r&soudre sur le prineipal, de faire deeider endans six mois 

plusicurs debats soutenus a Malines avant le changement d’estat“. 
„Mais“, continuait-il, „veu que par ladite sentence il n’est point 

deelare si lesdits debats se devront deeider par le Conseil de 
Malines ou ecluy de Mons et que partie pouroit sur ce point 

former quelgue difheulte pour retarder la deeision de la cause 
prineipale, le suppliant a recours A V. M. et la supplie qu'apres 

avoir considéré qu'elle at &tably specialement le conseil souverain 
d’Haynau pour juge de la eause prineipale, elle veuille deelarer 
qu’il Vest aussi pour la eonnoissance des debats müs ey-devant à 
Malines !), sans la deeision desquels on ne peut prononcer sur 

ledit prineipal et qu'il seroit mesme fächeux aux parties de faire 
diviser Ja connoissance d'une cause de l’autre par deux souverains 

tribunaux“, 

1) Le Grand Conseil de Malines resta saisi du ou de l'un des procds 

de Libois alors que cette ville etait deja au pouvoir des allies, ear dans 

une de ses requötes, Libois parle de lettres r&quisitoriales du Grand Conseil 

du 5 novembre 1106, „aceordees apres le dernier changement d'estat*. 
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Apres avoir demand& le 15 mai l’avis du Conseil de Mons, 

le Conseil du Roi declare, a Mons, le 17 juin 1709, que le conseil 
souverain de Hainaut, etant juge de la cause prineipale, devait 

l’ötre egalement des debats en question. 

A la suite de cette deeision, Rossius s’adressa en ces termes 

à la cour de Mons: „Comme cette authorisation du Roy ne suffit 

encore pour abreger ces proc@dures, qui pourroient ne point se 
finir avant un changement d’etat qui luy seroit et peut estre 
mesme & la partie adverse &galement desavantageux, s’il n’estoit 
ordonne aux parties de faire incessanment venir et de m.in com- 
mune les dits verbaux en originaux ou copies authentiques et de 

proc&der suivant les retroactes A la parinstruction tant des dites 
verbalisations que de l'instance iey soutenue et celle d’opposition 

sur nullitez des erices*, il demande que le conseil ordonne la 
remise au greffe, avant le 4 juillet, des titres de verbalisations et 
des pieces jointes; par apostille du 25 juin 1709, le conseil de- 
erete cette remise obligatoire dans un délai de 15 jours. 

Cette erainte d’un „ehangement d’etat“ &tait vraiment justi- 

fie par la mauvaise tournure que prenaient alors les &venements 

pour le gouvernement espagnol et Rossius n’est pas le seul qui 
l’ait invoqude pour faire aecelerer linstruction de son proces; 
quelques mois plus tard, en septembre 1709, un autre plaideur, 
de Grady, voyant trainer son proeös, «vient supplier la cour de 

Mons de finir son proc&s d’appel du Conseil de Luxembourg, la 
priant de considerer l’embaras oü il se trouveroit si cette ville 

(de Mous) venoit a changer de maistre et les nouveaux frais qu’il 

y auroit si ce proces devoit ötre envoyé ailleurs et, veu par un 

autre juge“. La sentence d’appel fut rendue le jour möme oü la 

requöte fut presentee, le 9 septembre 1709 (v. dossier 10); il 

etait temps: trois semaines plus tard Mons £tait investi par les 

allies. Ce proces de Grady est möme, parmi les causes venues de 

Luxembourg, la derniere dont la eour de Mons ait eu & s’oceu- 

per: le 19 septembre, dix jours avant l’investissement de la ville, 

la seeconde chambre du conseil, apostillant favorablement une re- 

quöte d’Alb. de Grady, „eonelut d’autoriser le eonseil de Luxem- 

bourg à l’effet requis, auquel effet la farde du proces y sera 

renvoyée“ (Reg. aux r£solutions, nꝰ 103). ') 

... 

1) Stil y a des rösolutions postörieures A celle du 19 septembre 1709, 

elles ne doivent plus concerner la procödure meme: cef., par exemple, dans 

le registre 77, la resolution du 23 jnillet 1716 autorisant le transfert a Ma- 

lines du proc's de la veuve Gerardy. 
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Bien que mon sujet s’arrete iei, je erois devoir encore signa- 
ler differentes pieces qui nous &elairent sur le sort ulterieur de 
quelques uns de nos procès luxembourgeois de Mons. 

Le conseil de Luxembourg &tait reste pendant deux ans 
sans juge d’appel, apres l’investissement de Mons en septembre 

1709, lorsque le reglement provisionnel de septembre 1711 institua 
lappel de la cour de Luxembourg à celle de Namur et vice-versa ; 
il semblerait done qu'immediatement on ait fait transporter de 
Mons & Namur tous les proces qui- &taient pendants en appel par- 
devant le conseil de Hainaut; ce n’est cependant pas le cas, et, 

si nous avons quelques exemples !; du transfert de causes luxem- 
bourgeoises pardevant le conseil de Namur, nous constatons aussi 
qu’un certain nombre de plaideurs, peu confiants dans la tour- 

nure que prenaient les ev@nements, prefererent ne pas porter leurs 

proc&s devant le conseil de Namur et attendirent que le conseil 
de Mons ou celui de Malines devint de nouveau leur cour 

d’appel. 
C’est ce qui arriva, par exemple, avee un certain Beinckers, 

comme le montre la requete suivante, qu’il adressa au conseil & 
la fin de l’annee 1715 et que je ne puis m’empecher de repro- 
duiro iei, tellement elle caractcrise bien ces enrages plaideurs 

d’autrefois : 
„Guillaume Beinckers, demeurant dans le pays de Luxembourg 

en la seignenrie de St-Vit, terre de Butgenbach“, remontre au 

Conseil de Mons „qu’il y at divers proces par devant cette eour 
dans lesquels il est interesse, si comme en celluy qu'il at, jointe- 
ment aux habitans de la ditte terre de Buttgenbach, contre Nicolas 

Lupus et consors. En second lieu, en celuy qu'il at en appel, 

1) Citons en un: A la fin de l’annee 1711, Henri !e Masson remontra 

au Conseil souverain de Mons „qu’avant le changement de domination de 

cette ville il sontenoit proc&s par devant cette cour, comme „ppellant d’une 

sentence rendue à son prejudiee par le Conseil Provineial de Luxembourg 
et au profit des centenier et gens de loy de la Mouline, lien de sa r&sidenee, 

et comme presentement sa cause doit @tre deeidee par le Conseil de Namur, 

juge dönomme A cet effvet, e’est pourquoy il s'’adresse A la Cour, la suppliant 

de permettre que son proels ainsy que les pieces de l’instanee d’appel soyent 

renvoyées eloses et eachetees audit Conseil de Namur par le messager ordi- 

naire, pour y ötre parinstruit, ainsy quil a este ordonne, il ya trois A 

quatre jours, sur la requeste de Nicolas Philippy, messager dudit Conseil 

Provineial“. 

Le 19 decembre 1711, le eonseil deelara que „les grefliers de ce eonseil 

pourront delivrer le sacque du proces ey mentionné, parıny la remise «de 

leur recepisst et act de retirement, signe au registre, de celuy ü qui il sera 

delivre*. 
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adjoint de Theis Thomas et consors, contre la dame Marie- 

Franeoise Veronieque. En troisieme lieu, en celay qu'il at comme 
demandeur, adjoint du procureur general du Roy de Luxembourg, 

eontre Pierre Aubertin. En quatricme lieu, en celuy qu’il at encore 

comme requerant, assiste dudit sieur procureur, contre Philippe- 

Christophe de Reiffembergh. En einquieme heu, en celuy qu'il at 
comme appellant, adjoint de Theis Thomas et consors, contre 

Jean Webers et la dame de Thornich. Et finalement, en eeluy 

quil at en son propre et priv@ nom contre Pierre Aubertin. 

Et comme il luy importe et à ses consors que les dits proces 

soient incessamment portcz au Conseil de Malines, pour y ötre 

jugez, pourquoy il s’adresse vers Ja Cour, la suppliant d’accorder 

que les dits procès soient renvoytz au dit Conseil de Malines par 

un messager jure, à charge d’en raporter un reecpissc*. 

Le 26 novembre 1715, le conseil d“clare „que les proees iey 

meutionnez seront portez, celoz et enchetéz, au Grand Conseil A 

Malines, par Jean Du Metz, huissier de ce conseil, aux frais du 

suppliant, en prennant par le dit huissier recépissé“. Le 11 decem- 

bre 1715, F. Wels, garde-sacs a Malines, atteste que „J. du Metz 

a delivre au greffe du Grand Conseil de S. M. les procès ey 

dessus mentionndz*®, (Reg. aux appels, n® 647). 

Le 23 mars 1716, le meme garde donne encore reécépissé au 

susdit huissier de Mons, pour „un sac elos et seell&@ contenant le 

proees par écrit d’entre J. Lallemand et H. Collar le jeusne, 

hommes de St-Hubert, suppliants, contre les communs bourgeois 
et bourg dudit St-Hubert appelans“. (Möme registre). | 

Enfin au eours de cette mäme annde 1716, nous trouvons 

encore une requete relative au transport A Malines du dossier 

d’un proces qui avait été juge à Luxembourg neuf ans aupara- 

vant; ce fait nous donne une nouvelle preuve de la lenteur des 

procddures A cette époque troublce: la veuve Gerardy, demeu- 

rant à Vervy (Vervili, expose au conseil de Mons „qwayant eu 

proees par devant le eonseil de Roy a Luxembourg, contre le 

Sceigneur Comte d’Eynaten, elle y obtint, le 22 oetobre 1707, un 

arret favorable, duqnel le dit comte s’est porté appellant par de- 

vant cette cour, et comme, depuis la derniere prise de eette ville, 

elle se trouve oblig@e de reeourir au Conseil «de Malinnes, son 

juge competent, et qu'au sujet de la dite plainte d’appel il s’est 

meu le petit differend qu'on joint A cette req.icte, la remontrante 

vient supplier Messeigmeurs {les grand bailly, president et gens 

du Conseil souverain de !’Empereur et Roi en Haynanı de deela- 

rer que le proces apporte de Luxembourg et ec petit diflerend 
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pourront &tre portez, elos et cachet‘z, au Conseil de Malinnes 
par le nommé Estrebeeq, messager ordinaire de Malinnes, ou tel 
antre qu'il plaira a la cour de nommer, priant que ce soit A 
petit fraix®. 

Le 23 juillet 1716, la eour d&eide „que le procès ey mentionnd 
sera mis, elos et cachet‘, en mains de l'huissier de ce Conseil 

qui sera chargé des lettres pour les r&viseurs, qui prendra acte 
de la delivrance, signe du greflier du Grand Conseil“. Le reee- 

pisse donn€ au greffe du Grand Conseil a l’huissier Migiot est 

du 31 juillet 1716. (Möme registre). 

Annexe I. 

Ordonnance du JO janrier 1708. 

Le Roy en son Conseil. 

Comme les Parties qui ont des Procez pardevant ceux de 

nos Conseils Provineiaux de Luxembourg & de Namur ayant inter- 

gett® Appel des Sentences y rendües &toient tenus ey-devant de 

les relever et poursuivre pardevant le Grand Conseil r&sident en 
la Ville de Malines endenns certain terme preserit par les Ordon- 

nanees sur ce émanées, A peine de dösertion, ce que n’ayant pü 

faire à cause que Ja dite Ville est A présent occeuppte par nos 
Ennemis, & que jusques iey Nous n’avons nommé autres Juges par- 

devant lesquels elles pourroient faire les devoirs requis, Nous, 

desirant y pourvoir & afın que le eours ordinairs de la Justice 

ne soit plus long-tems retard& au grand interöt desdites Parties, 

avons par avis de nötre Conseil et à la deliberation de nötre 

Vienire General, nomme, eommis & authorise, comme Nous nom- 

mons, commettons et authorisons par ce present Deeret nötre 

Conseil Souverain d’Haynaut tabli en la Ville de Mons, parde- 

vant lequel les ditee Parties seront tenus de relever leur Appel 

intergettC ou A intergetter des Sentences rendües & A rendre par 

eeux de nos dits Conseils de Luxembourg & de Namur depuis 

que Ja Ville de Malines a te occeupee par nos Ennemis & de 
poursuivre les dites causes d’Appel au dit Conseil Souverain 
d’Haynaut & y procéder en la m“me forme & manitre qu’elles 

auroient fait au Grand Conseil si la dite Ville de Malines étoit 

sous nötre Domination, le tout endéans le terme & sous les memes 

peines par les Ordonnances y @dietces, A commencer du jour de 

la Pnblieation de ee D£eret. Ordonnant A ceux de nos Conseils 

Provineiaux de Luxembourzr & ae Namur, & A tous autres quil 

appartiendra, de se regler selon ee, & afın que personne n’en 
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prenne cause d’ignorance sera le present Deeret public et aftich« 

en la forme aceoütumee. Fait a Mons le dix de Janvier mil sept- 

eens huit. Estoit signe, M. Emanuel. Plus-bas, D. Joseph de 

Arze. 

Feuillet imprim@ „A Mons, chez Gilles Albert Havart, 
Imprimeur du Roy et des Estats, pres de Sainte Elisa- 
beth. 1708*. Bibl. publique de la vılle de Mons, Collee- 

tion d'édits, portef, 39, n0 897. 

Ce deeret est enregistre aux fl. 59 vo et 60 du „Registre 

servant & l’enregistrement des lettres patentes et autres despesches 

du Roy, 1692—1710*. (Cons. Souv. de Mons, n® 45); il fut en- 

voy& le 12 janvier 1708 par Maximilien Emmanuel au Conseil, 

qui le regut le 23 janvier seulement. (lbid., f. 59). Il est imprime 

aux pp. 110--111 du t. II de la 3° serie du Reeueil des Ordon- 
nances des Pays-Bas Autrichiens (Bruxelles, 1867). 

Annexe II. 

Reglement du 16 ferrier 1708. 

Le Conseil de Hainaut publia a Mons, le 16 fevrier 1708, 
en un cahler de 12 pages petit in 4°, des remarques sur le 

„Stile a obserrer pour la poursuite des causes d’appel des Con- 
seils prorinciaur de Luxembourg et de Namur*. 

En voiei les passages les plus importants au point de vue 
qui nous oecupe: 

„I. Tous eeux voulans appeller des sentences rendues par 

Ceux des Conseils de Luxembourg et de Namur, doivent inter- 
jetter on protester d’appel endeans dix jours apres que la dite 
sentence sera rendue, en signifiant partie de l'fnfete de protest 

d’appel, apres quoy ils ont six semaines pour le relever et autres 

SIX semailnes pour Vexceuter, e’est-A-dire le prösenter et intro- 

duire au rol, on en tout trois mois et dix jours (que Von appelle 

les fataux) pour faire les dits devoirs. 

II. Pour relever ou pour obtenir le dit relief «’appel, ils 

doivent prösenter requete an Conseil, Jaquelle sert de plainte 
d’appel, eontenant somierement les merites de la cause joigmant 
la sentence dont est appellö, avee la datte d’ieelle et le protest 
d’appel, afın qu’on puisse adviser si les elauses d’inhibition et 
deffenees ou surecance de leffeet de la dite sentenee doivent ötre 
aceordeeg ou non, ce qn’on demande A Ja fin de la dite reqnöte, 

VI. Sion a neglig® ou obmis d’appeller endeans le dit temps 
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(de 3 mois et 10 jours), pour se relever de la desertion, l’appel- 

lant demande ä la fin de sa dite requöte, elause de requöte eivile, 

laquelle produit le m&me effeet que la requete validée pour eivile 
et laquelle sert aussi pour pouvoir poser et vériffer faits nouveaux 

sil le demande. 

IX. L’appellant doit donner caution resscante, soit d’un homme 
fid“jusseur d’iei ou de la province d’ou il appelle, pour l’amende 
de frivol appel qui est de 60 florins. . . .. 

X. L’on ordonne aussi au suppliant par l’appostille de la 
dite requete de faire apporter le proces par &erit, ou on le fait 

apres l’aete dispositif de lappel, lui donnant six semaines ou un 

mois. . 

XT. La requöte estant appostillde se signifie au Juge a quo, 

qui ne repond pas, mais met partie contre partie et elle se signifie 

à partie, qui s’appelle intimde, pour y dire et r&pondre en ma- 
tiere d’appel, lui marquant le jour des plaids du Conseil, quinze 

jours auparavant pour eeux de Namur et trois semaines pour 
ceux de Luxembourg, dans l'insinuation, auquel jour ledit appel- 

lant doit exhiber ou produire sa dite requöte, concluant selon 

icelle, et s'il y a des elauses d’inhibition, requiert que la dite 

sureecance lui soit eontinuce. 

XXI. Si la sentenee est confirmee, elle s’exceute soit par 

le Juge ad quem, ou par le Juge a quo. 

XXI. Si elle se retraete, il m’appartient qu'au Juge ad 

quem d’en faire l'exécution. 

XXIV. Apres la sentenee rendue, il ne reste que la voie de 

revision, laquelle se doit intenter endans deux ans, presentant 

A cet efleet requöte, et lamende de la dite r@vision est de 120 

fl., que l'on eonsigne, et la sentence se met A exccution nonobstant 

la revision“. 

Viennent ensuite des régles sur les „matieres d’appel tou- 

ehant les elauses d’inhibition et defenee, ou la surecanee de la 

sentence a qud“. Retenons en seulement que „les elauses à inferer 

dans la plainte d’appel se depechent en trois manieres: 1. Avec 

les clauses in forma ou absolues,. 2. Avec !es elauses jusqu’au jour 

servant. 3, Avéc clauses en requeste®, 

„L’effeet des premieres porte surecanee absolue pour en jouir 

pendant le proe&s d’appel. L’effeet des secondes est de m&me, 

sinon qu'à la fin on adjoute ces termes: jusquau jour servant par- 

ties ouies autrement en soit ordonne. La teneur des troisiemes 

est telle demande que lappellant voudra faire au jour servant, 

[3 
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afın que le surecance lui soit aceordce, pouvant cependant l'intimé 

ex&cuter la sentence a qud à son risque et peril ... . 
„L’on observe aussi de refuser la eontinuation de la sur- 

eeance quand il y auroit 2 sentences contormes, l'une confirma- 

tive de l’autre, comme du Magistrat de la ville de Luxembourg 

et de Namur et desdits conseils, A moins qu'il ne s’agiroit d'un 

fait irr@parable“, 

L’on donne ensuite les formules à observer pour l’Appostille 

sur la requete ou plainte d’appel, U E.rploict de Uhuissier autho- 

rise et les Termes du Rol, et on fixe les jours plaidoyables audit 
conseil: les plaids de nos eauses d’appel „se tiendront de quin- 

zaine à quinzaine, les lundy, mereredy et samedy dans chaque 

semaine, à huiet heures devant midy“. ') 

Bibliothöque de Mons, eolleetion d’Edits, portef. 39, 
n® 899. La minute de ce reglement et une copie, ainsi 
que differentes formules, se trouvent dans le registre 
n° 561 du conseil souverain de Mons (Arch. de l’Etat). 

Ce röglement est imprimd dans le Reecueil des Ordon- 
nances des Pays-Bas Autrichiens, 3"® serie, t. II, pp. 

140 — 144. 

Annexe II. 

Reglement provisionnel du 3 septembre 1711. 

Maximilien-Emmanuel, par la gräce de Dieu, duc de la haute 

et basge Bavière, ete. — Sur les différentes plaintes que nous 

avons regues du tort et grand dommage que souffroient nos sujets 

et vassaux des ressorts de nos conseils provineiaux de Luxem- 

bourg et de Namur, depuis que nos ennemis ont oceupe Mons, 
faute d’avoir un juge d’appel pour juger les appellations des dits 

conseils, en lieu et place de notre grand eonseil de Malines, au- 

quel ils ne peuvent avoir accès, à cause de la guerre, plusieurs 

ayant eu recours au conseil royal, tant pour obtenir des actes de 
diligenee ou sursdcance, que pour &viter ou retarder l'exécution 
des sentences rendues contre eux, au tr&es grand préjudice et 

totale ruine des impetrants d’icelle, lesquels ne pourroient faire 

1) Voiei, à ce sujet, la liste des „Conseillers eommis qui presideront au 

rol les mois ....... et qui seront eoncommissaires pour la decision des 

debats ...... es eauses d’appel des conseils de Luxembourg et de Namur. 

1708. Janvier: Monsieur Dumont ; Février: Mr Raulet; Mars: Mr Hanot; 

Avril: Mr Tireau; May: M' Hennekine; juin: Mr Boele; Juillet: Mr Ta- 

hon; Aoust: Mr... . .; Septembre: Mr Cornet; Oetobre: Mr Cossee; No- 

vembre: Mr Robert; Döcembre : Mr Bernart“. 
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aueune poursuite; et desirant que la justice soit administree A 

un chacun sans retardement, nous avons résolu d’etablir provi- 

sionnellement des juges d’appel. Ce pourquoi nous avons, par 

forme de r&glement provisionnel, regle, statué et déclaré, reglons, 
statuons et deelarons les points suivants: 

1. Que dorenavant et à commencer au lendemain de la pu- 

blieation de notre presente deelaration et ordonnance, toutes les 

appellations interjetees et à interjeter des jugements de nos con- 
seils provineiaux de Luxembourg et de Namur, seront instruites 

et jugees par Yun des dits conseils, auxquels nous avons attribud 
et attribuons l'autorité et pouvoir de juger les dites appellations 

en dernier ressort et sans appel, comme notre grand conseil de 

Malines les auroit pu juger, si l'accès y etoit libre. 

2. De maniere que le conseil provincial de Luxembourg 

jugera dor&navant les appellations interjetees ou A interjeter des 

sentences, jugements ou appointements rendus par le conseil pro- 

vincial de Namur, et le conseil provinceial de Namur celles inter- 

jetees ou à interjeter des sentences, jugements ou appointements 

rendus ou A rendre par le conseil provineial de Luxembourg. 

2. Que, pour introduire les dites appellations, les parties qui 
se eroiront grevdes, se devront adresser A notre conseil d'Etat à 

Namur, auquel nous avons conserv@ et conservons, et, entant que 

besoin, de nouveau attribud et attribuons l'expédition de toutes 
lettres patentes de relief d’appel, restitution en entier, répit, atter- 

mination, r&mission, abolition et autres pareilles lettres de chan- 

cellerie, 

4. Lequel notre conseil d’Etat adressera les parties suppliantes 
à celui des dits conseils qu'il eompetera, suivant qu'il est porte 

par lartiele preeddent. 

5. Seront cependant dispenses de s’adresser A notre dit con- 

seil d’Etat ceux qui ont ei-devant obtenu des actes de diligence 

de nous ou du eonseil royal, ou de notre dit conseil d’Etat. 

6. Mais devront iceux, endéans six semaines apres la publi- 

eation de cette notre ordonnance, s’adresser A celui de nos deux 

eonseils qu’il eomp£te, pour obtenir d&eret d’ajournement, aux fins 

“de proc&der sur appel: faute de quoi et le dit terme de six 

semaines pass‘, la partie adverse pourra demander au conseil 

dont étoit appelc, sentence de desertion, laquelle lui sera accordée 
sur la premiere requ£te, sans qu'il soit besoin de la eommuniquer 

auparavant à partie, a laquelle sentence partie eondamnee ne 

pourra &tre regue de former opposition, et maura autre voie de 

se pourvoir eontre icelle que nos lettres de restitution en entier, 
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sur l’entörinement desquelles sera procédé, sans prejudiee de 

l'exécution provisionnelle des dites sentences de désertion. 
7. Ordonnons à nos dits eonseils que, par le deeret d’ajour- 

nement, ils aient à charger l’appelant de donner eaution pour 
l’amende de fol appel, tel et comme si le relief d’appel «toit im- 
p@tr& & Malines, avant qu'il puisse être regu & dire griefs, et ce 
à peine de ddsertion. Pourront cependant les intimes antieiper le 
dit terme de 6 semaines, en demandant eux mömes ajournement 
pour proceder sur l’appel. 

8. Au surplus, seront les dites appellations instruites et jugées 
suivant le style et ordonnance observ« dans notre grand conseil 

de Malines, ou eelui qui etoit observ& au conseil souverain de 
Mons, pendant que les dites appellations lui &toient attribuées. 

9. Et comme, par ces nouveaux attribnts de juridietion, nos 

dits conseils provinciaux pourroient &tre surcharges d’affaires, et 

notamment au commencement, A cause de la quantite qui s’est 

accumulee pendant qu'il n’y avoit pas de juge d’appel, nous nous 

reservons d’augmenter, en cas de besoin, le nombre des juges, sı 

nous le trouvons A propos, et de les partager en deux chambres, 
en leur adjoignant quelques nssesseurs délégués d’une province A 

l’autre, notamment si les états de une ou de l’autre province le 
demandoient, pour avoir dans chaque conseil des personnes 
instruites des usages et maximes du conseil dont il sera appele. 

10. Et eomme il ne convient pas que les eauses des appella- 
tions soient mêlées avec celles de premiere instance, mais bien 

d’avoir un greffe A part, pour qu'à la paix le tout puisse ötre 

transport@ promptement, sans confusion, au greffe de notre grand 

conseil de Malines, nous nous reservons aussi de commettre un 

greffier a chaeun de nos dits conseils, lequel, à lVexelusion du 

greffier du eonseil provincial, fera toutes les fonetions de greflier 

&s causes et proces de dernier ressort, et gardera les pieces et 

proc&dures, les conservant scparement et sans aucun medlange 

d’un greffe à l'autre. 

11. Nous nous reservons pareillement d’ctablir un receveur 

des exploits, amendes de fol appel et autres, comme aussi le nom- 
bre d’huissiers que nous jugerons necessaire pour exploiter les 
mandements, arröts et appointements que nos dits eonseil rendront 

en dernier ressort. 
12. Etant aussi important, pour notre service et soulagement de 

nos sujets, de delöguer un juge d’appel pour instruire et juger les 

appellations interjetdes et A interjeter de la «hambre de nos domaines, 
droits d’entrce et sortie et autres nos droits de notre Duch& de 
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Luxembourg et comté de Chiny, en la place de la chambre su- 

preme, qui a été supprimde avee le conseil royal, nous avons 

deelard et deelarons que nous avons attribud et attribuons l’ins- 

truction et judieature des dites appellations, ainsi que lavoit 

auparavant la dite chambre supr&öme, à notre procureur general, 

avee le substitut procureur general et un assesseur que nous 

nous reservons de nommer, de m&me que le greffier, receveur, 

huissiers et autres qui devront servir A la dite délégation, A la- 

quelle nous preserirons le style sommaire qu'ils devront observer, 

de méêmé qu’a la dite ehambre de judieature . . . . 

Donné A Luxembourg, ee 3° de septembre 1711. 

Reeneil des ordonnanees «des Pays Bas Autrichiens, 
30 serie, 1700-1794, t. II, pp. 377379. “rd 

(A suirere.) 

Der Schwalben Beim. 
— u 

1) Sina’ mir Niemand mebr das Lied, 

„Denn die Schwalbe beimmwärts zieht“... 

Dort an meinem ‚Feniter fchwebt, 

Kinftlich, niedlich anaeflebt, 

Känajt ein Schwalbenbeim; da rubt 

Sanft und warn die Schwalbenbrut. 

14 Hein, im Süden iſt es nicht, 

Wo die Schwalbe jah das Ficht ; 

Zu dem Süden zieht jie fort, 

Wenn fie jagt des Herbſtes Nord. 
Uber beim im Kenz fie ſchwirrt, 

Wenn jie lang umberaeirrt. 

5) Schwalbe, hör’, ich alaube fait, 

Daß ein zweifach Heim du haft, 

Das ein Andres fern dir winkt, 

Weldyes ahnet dein Inſtinkt, 

Das du träumft und fuchft — und nie 

Fühleſt du Melancholie. 

N. Leonardy. 

Llaujen, 10. Mai, 

5 
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we Geſchichtlicher Rückblick 
auf die im Großherzogthum Luxemburg bisher ERIOREREEN 

Zeitungen und Zeitſchriften. 

XXXVII. 

Luxemburger Wort für Wahrheit und Recht. 

(Fortjegung.) 

Nad) den „bisherigen Erdrterungen kommen wir wieder zurück auf 

die materielle Seite der Gejchichte des „Uuremburger Wort”. 

Wie bereits mitgetheilt, übernahm Herr Peter Brüd, Nachfolger 

des Herrn Schmit-Brüd, den Drud des „Luxemburger Wort" mit dem 

zweiten Trimeſter 1856. In Nr. 33 leſen wir nämlich folgende Ans’ 

fündigung: „Vom April I. J. an übernimmt Hr. P. Brüd, Nachfol: 

ger von Schmit:Brüd, den Drud, Verlag und die Werfendung des 
„Kuremburger Wortes". Das Blatt wird unter demſelben Titel, in dem: 

ſelben Format und in derjelben kirchlichen und comjervativen Richtung 

2 

forterjcheinen, wie bisher. Bei diejer Gelegenheit erlauben wir uns, alle 

unjere Geſinnungsgenoſſen zur Unterftügung des Blattes durch Abonne— 

ment und Correipondenzen einzuladen ; cs thut heute, wie immer Noth, 

daß ein Organ für echt und Wahrheit bejtehe, und überall feine 

Stimme erbebe, wo es jein muB. — Vom nächſten Quartal an abon: 

nirt man bei Hrn. Brüd, der aud die Quittungen ausjtellen wird. 

Die Annoncen bleiben Sache des Berlegers. Für die Zuſendungen 

wolle man fid) an das Abonnements: und Annoncen-Bürean, Paſtors— 

gafie, Mr. 3, wenden, Diejenigen Perſonen, die vom April an auf das 

Blatt abonniren wollen, erhalten von heute bis dahin das Blatt gratis.“!) 

Die Ned. 

„Dezugnehmend anf vorjtchende Ankündigung, bechre ich mic) anzu: 

zeigen, daß ich vom nächtten April den Druck und die VBerjendung des 

„Kur. Wortes" übernehme. Die befannte Tüchtigfeit der Dffizin meines 

Lorgängers, Hrn. Schmit-Brüd, die zu erhalten mir jehr angelegen ift, 

bürgt dafür, daß die Ausjtattung des Blattes eine forgfältige und regel: 

mäßige jei. Was die Annoncen betrifft, fo ift für die Abonnenten eine 

Ermäßigung des Preiſes zugejagt." ®) 
P. Brück. 

„Die Uebernahme“, jo ſchreibt Herr Beter Brüd, ?) „erfolgte durch 

den Vertrag vom 31. März 1856, der zwiichen dem Kaufmann 

F an Wort. Jahrgang 1856, Wr. 33, ©. 1, Ep. 1. 
) Ibid. Wr. S. 1, Ep. 1. 

. Die ARE des vVuxemburger Wort für Wahrheit und Recht. 1948— 

1884. S. 3—4. 
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Ph. Chriſtoph Würth, als Eigenthümer des Blattes, und Peter Brüd, 
als Druder und Verleger, abgeichloffen wurde. Gemäß jenem Weberein- 

kommen erhielt ich jährlich für Sag, Drud, Papier, Verfendung u. j. w., 

die Summe von 3650 Fr. und den Ertrag der Anzeigen von 2 Spal- 

ten der Zeitung, während der Ertrag der darüber hinausgehenden An- 

zeigen zu gleichen Theilen dem Eigenthimer und dem Druder angehören: 

joltte. Ich verpflichtete mich dagegen, 325 Exemplare!) zu druden, von 

denen 15 dem Eigenthümer abgeliefert wurden. Hatte das „Wori* mehr 

als 250 zahlende Abonnenten, jo fiel auch hier die Hälfte dem Eigen: 

thümer, H. Würth, zu. Außerdem mußte ich, als Verleger, für alle 

Bußen und Strafen, welche aus einer Uebertretung der fiskaliſchen 

Geſetze entſtehen konnten, haften." 

„Dieſer kurze Auszug“, ſo fährt Herr Brück fort, „beweiſt zur 

Genüge, daß das Unternehmen kein einträgliches Geſchäft für mich ſein 

konnte?) und daß die gefahrvollen Klippen alle auf meinem Wege lagen 

oder, bejier gejagt, mir zugewiefen wurden. Das Blatt zählte damals 

173 Abonnenten und hatte fait feine Anzeigen." 

Vom 1. April 1856, wie aud) ſchon früher, erichien das „Wort“ 

dreimal wöchentlich, zu einem vierteljährlichen Abonnementspreiie von 

5 Franken. Anzeigen foiteten 20 Gentimes die Zeile, für die Abonnenten 

15 und für Notare, Gerichtsvollzieher u. j. w. nur 10 Gentimes. Für 

jtehende Anzeigen wurden jogenannte prix à forfait vewilligt. Vom 

1. April 1858 ab erichien das „Wort“ nur zweimal per Woche, ®) 

1) Diefe Angabe bezweifeln wir doch ftark, da, wie Herr Brüd etwas jpäter 

fchreibt, das „Wort“ im Jahre 1856 nur 173 Abonnenten batte. Wozu hätte man 

denn 325 Gremplare druden laſſen? Rechnen wir die 15, die der Eigenthümer er- 

hielt, ab, fo bleiben immer noc 137 Exemplare übrig. Was bätte man denn damit 

gemacht ? Es wird doc Niemanden einfallen, zu glauben, es feien 137 Freiexemplare 

ausgegeben worden. Uebrigens erflärt Herr Breisdorff felbft ausdrüdtih im Jahre 

1858 (Nr. 64, ©. 3, Sp. 3): „Die Erwartungen, die wir vor 3 Monaten ausge: 

fprochen haben, haben fich erfüllt, indem die Auflage des „Yureinburger Wortes“ 

jest 282 Gremplave beträgt.” Merken wir gut: „Die Auflage“, d. h. fo viele 

Eremplare werden gedruckt; das heißt aber nicht: jo viele Abonnenten baben wir. 

Wenn alio das „Wort“ 1856 nur 173 Abonnenten hatte, wurden auch feine 325 

Ereimplare (225 mag das Richtige fein) gedrudt. 

2) Here Brüd vergißt aber zu erwähnen, daß eben mit dem Wort und durch 

das Wort, er aud) eine äußerit zahlreiche Kundſchaft für feine WBuchdruderarbeiten 

und feine jpätere Buchhandlung, namentlid aus der Priciter- und Yebrerwelt, erwor— 

ben bat, der jo änßerft zahlreichen Druckarbeiten für das biichöflihe Ordinariat nicht 

einmal zu gedenfen. 
3) Wie glaubwürdig die Angaben des Herrn Brüd find, mag der geneigte Pefer 

aus FFolgendem erfeben. Er ſchreibt nämlich: „Vom 1. April 1858 ab erjchten das 

„Wort“ nur zweimal per Woche; dagegen wurde das Format fait bis zur Ausdehnung 

des jeßigen vergrößert, während der Tuartalpreis von 5 Fr. auf 3 Fr. ermäßigt 

wurde”. An dieſem Sage find nur dev Anfang und das Ende richtig; falſch dagegen 
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nämlich) Sonntags und Donnerſtags; aud wurde der Quartalpreis von 

5 Franken auf 3 Franken ermäßigt. Vom 1. April 1860 bis 1. April 

1861 erichien das Blatt wieder dreimal die Woche, Mittwochs, Freitags 

und Sonntags. Mit Nr. 81, vom 8. Augujt 1860, wurde das Format 

zum erjten Mal vergrößert, !) auch enthielten die einzelnen Seiten vier, 

anjtatt, wie bisher, drei Spalten. Der Abonnemenspreis betrug pro Quar— 

tal für die Stadt 3 Franken, für's Großberzogthum 3,75, für Belgien, 

Deutichland und Holland 4,50 Fr. umd für Frankreich 6 Franfen. 

Bon jenem Tage an wurden aud) einzelne Nummern zu 25 Gentimes 

das Stück abgelafien. Die miertionsgebühren wurden berechnet zu 20 

Gentimes, für die Abonnenten aber nur zu 15 und für Notare u. j. w. 

zu 10 Gentimes per Zeile. Prix à forfait jind jeit jener Zeit bis auf 

den heutigen Tag immer beibehalten worden. Merken wir auch im Bor: 

beigehen an, daß die genannte Nummer 1, vom 8. Auguſt, auch zum 

eriten Male den Fahrplan der damaligen Eijenbahnzüge, an der Spite 

des Blattes, unmittelbar hinter dem Kopftitel und in der ganzen Breite 

der Seite brachte. Vom 1. Aprit 1861 ab erichien das „Wort” vier 

Mal, Sonntags, Dienjtags, Donnerftags und ‚Freitags, vom 1. Januar 

1863 an fünf Mal, nämlich Sonntags, Dienftags, Donnerjtags, Frei— 

tags und Samſtags; schlieplid” von Anfang 1864 an erjchten das 

„Wort“ jechsmal wöchentlich d. h. jeden Tag, mit Ausnahme der Sonn: 

und gebotenen Feiertage, und jo ericheint es auch noch heute, ohne 

Preiserhöhung. 

Bezüglid der Abonnentenzahl jchreibt Derr Brüd 2) Folgendes: 

„Die Höhe der Auflage des „Wort” ergibt fich aus folgender Zu: 

jammenjtellung, welche die durchjchnittliche 3) Zahl der Abonnenten niit 

ift die Behauptung, das Format jei vergrößert worden; denn nod dauerte es vom 

1. April 1858 bis zum 8. Auguſt 1860, alfo noch über achtundzwanzig Mo: 

nate, bevor das Format vergrößert wurde (um 10 Centimeter in der Höbe und um 

5°, in der Breite). Wie richtig ferner die Behauptung it „fait bis zur Ausdehnung 

des jeßigen Formates“ (d. h. desjenigen des Jahres 1884) geht daraus hervor, daR 

das damalige Format, wie auch noch das heutige, das vom 8. August 1860 gebrauchte 

um 5 Gentimeter Yänge auf 4 Gentimeter in dev Breite übertrifft. Ex uno disce 

omnia. llebrigens werden wir noch öfter Gelegenheit baben, die Falfchheit der Angaben 

des Heren VBrüd zu beweifen. 

1) Siche das in der vorigen Note Sefagte. 

2) Natürlich find wir außer Stande, die Michtigleit der angeführten Zahlen con» 

trofiren zu fünnen, da im Archiv der Nedaktion and) wicht die leifefte Andeutung da- 

rüber aufbewahrt worden iſt. Wir find alſo gezwungen, fie sous benefice d’inven- 

taire anzunehmen. 

3) Hätte Herr Brück genau fein wollen, dann hätte ev nicht die Durchſchnitts— 

zahl, Sondern die ganz erafte Zahl der Abonnenten eines jeden Trimeſters, aller 

einzelnen Jahre angeben müſſen. 
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Einjchluß der Freieremplare vom 1. April 1856 bis zum 31. Dezember 

1884 wiedergibt. 

Das Wort zählte 1856 durchichnittlich 173 Abonnenten.) Im 
Yahre 1863 war die Abonnentenzahl auf 800, im Jahre 1868 auf 

1500 und im Kriegsjahre 1870 auf 2500 bis 3000 geitiegen. Von 
1871 bis 1880 betrug die Abonnentenzahl 1900-2200 bis 2500. 

Während der Jahre 1881, 1882, 1885 und 1884 war die Abonnenten: 

zahl im jteter Abnahme begriffen und befonders 1883 und 1884, jo 

zwar, daß in einem Quartale wir bis an die 600 Abonnenten 

verloren haben. 

Dieje Urjache ift beim theilweifen Wechjel der Nedaftion zu ſuchen 

(Herr Fallize bemächtigte ſich nämlich der Redaktion) und in der Herr: 

fchaft der Streberpartei. Durch die Mera „Koppes“ it das gute alte 

„Wort” hart mitgenommen worden, indem die Abonnentenziffer im Jahre 

1884 bis auf die Zahl von 1510 im Durchſchnitt heruntergefommen 

if." 9) 

— 

1) Für das Jahr 1862 gibt Hr. Breisdorff (Nr. 116, S. 1, Ep. 1) die Abon— 

nentenzabl an als „bedeutend über 600.” 

2) Peter Brüd, loc. eit. S. 5—6. — Wie es ſcheint, bat Herr Brück bier 

wohlweislich und gefliſſentlich zur Unterſtützung feiner Theſe fo manche Thatſachen 

verſchwiegen, welche auf den Rückgang der Abonnentenzahl des „Wort“ von bedeuten— 

dem Einfluffe geweien find. Als ſolche Fakta wollen wir beifpielsweile nur bevvorbeben : 

1. Das ungqualifiziebare Benehmen des Herrn Brüd gegen den neuen Biſchof, 

und die in ‚Folge davon heraufbejchtworenen Prozeſſe, hatten Herrn Brüd dem Glerus ganz 

entivemdet, und wollten fehr viele Mitglieder desfelben nicht einmal mehr ein Blatt 

balten, was ir der Brüd’fchen Offizin gedrudt wurde. 

2. Die Gründung des „Journal de Luxembourg“, deffen erfte Nr. am 16. 

Juli 1884 erfchien. Emm ſehr bedentender Theil der Abonnenten des „Wort“, nament— 

lich aus dem Prieſter- und Vehreritande, hatten ſchon längit eine in franzöfiicher Sprache 

redigirte katholifche Zeitung gewünfcht. Gar viele wollten nicht zwei Blätter halten 

oder war ihnen die Ausgabe dafür zu bedeutend; es ift daber fein Wunder, wenn 

das „Wort“ jet viele Abonuenten verlor, welche dem „Journal de I.uxembourg* 

zufielen. 

3. Die im Jahre 1880 gegründete „Obermoſel-Heitung“ von Grevenmacher nahm 

dem „Wort“ auch gar manche Abonnenten weg, beſonders unter dem ſo ſehr auf aller— 

lei Neuigleiten erpichten, gewöhnlichen Volke. Die Redaktion der „Obermoſel-Zeitung“ 

wußte dieſe Neigung geſchickt zu benützen, um ſich einen immer größeren Leſerkreis zu 

verſchaffen, welcher zum Theil ſich ans den bisherigen „Wort“Abonnenten reerutirte. 

4. Auch die von Herrn Fallize geſchriebenen beiden Jeitungen „Luxemburger 

Sonntagsblatt“ und (befonders) „Luxemburger Volksblatt“ trugen gewiß nicht dazu 

bei, die Zahl der Abonnenten des „Wort“ zu vergrößern, fondern im Gegentheil, ſelbe 

zu vermindern. 

Herr Brüd iſt alſo vollitändig im Anrecht, wenn er dem „Wort MRedakteur 

Fallize“, der „Streberpartei“ und der „Hera Koppes" den Rückſchritt in der Abon— 

nentenzahl des „Wort“ in die Schuhe ſchieben will. 

Warum übrigens bezeichnet Herr Brüd nicht ganz genau jenes Trimeſter, 



Für die weitere Geſchichte des „Luxemburger Wort" druden wir 

hier einfach; die Angaben des Herrn Brüd ab, indem wir, da, wo cs 

e3 uns nöthig Scheint, diefelben etwas näher beleuchten : 

„ALS finanzielles Unternehmen war alfo das „Wort“ ein schlechtes, 

jehr schlechtes Geſchäft.) Beweis: meine 3 Borgänger, die alle mit dem 

„Wort" und durch das „Wort" auf den Hund famen ?) und die 

Verhältniſſe waren auch nicht geeignet, die Zukunft in einem zu rofigen®) 

Lichte ericheinen zu lajjen. Jung und unerfahren 4) wie ich war, glaubte 

ich den verführerischen Vorjpiegelungen 3) des Hrn. Breisdorfi, vertranend 
auf die Zukunft, vertrauend auf die gute Sache und hauptfächlich ver: 

trauend auf die Zuficherung des damaligen apoftolifchen Brovifars, des 

hochwürdigiten Herrn Adames, mich allezeit zu unterftügen und mir die 

biichöflichen Drudarbeiten zu überweilen, nahm ich die undantbare Auf: 

gabe an. Bier muß ich gleich zur Ehre des nachherigen Biſchofs jagen : 

Der Hochw. Herr Adames hat Wort gehalten, jo lange 
er an der Spite der Diöeeſe ftand, trogdem verichiedene Nath- 
geber wiederholt verfuchten, ihren Xieblingsplan, die Errichtung einer 

„bischöflichen Druckerei“, zu verwirklichen. Doch will ich dem gejchicht: 

lichen Verlaufe nicht vorgreifen. Die mannichfachſten Widerwärtigfeiten 

vermochten von Anfang am nicht, mich irre und abtrümmig zu machen. ©) 

wo das Wort bis an die 600 Abonnenten verloren haben ſoll? Gr fagt 

nicht einmal, ob dasjelbe in’s Fahr 1883 oder 1884 gefallen ift. Kennte man dieſes 

Quartal ganz genau, dann würden ſich vielleicht nocd gar manche andere Anknüpfungs— 

punkte finden, welche dieien vorgeblichen Abonnenten-Verluſt noch viel beffer erflären 

ließen. 

1) Ei, wollte Herr Brüd fi) denn mit Gewalt ruiniren, daß er dieſes „ſebr 

ſchlechte Geſchäft“ übernahm ? Warum bat er denn die Finger nicht hübſch davon 

weggelaffen ? Es bat ihm doch ficher Fein Menſch dazu gezwungen. 

2, Jawohl mit dem „Wort“, aber nicht durd das „Wort“. Hätten die Geſchäfte 

diefer Herren beffer geitanden, bevor fie den Trud des „Wort“ übernahmen, dann 

hätte ihnen das „Wort“ nicht „auf den Hund“, ſondern wohl „auf das Pferd" ge— 

hoffen. Oder wurden diefe Herren etwa nicht richtig bezahlt? Oder wäre es für das 

Geſchäft diefer Herren enva emmträglicher geweſen, wenn jelbe diefe Trrudarbeit nicht 

übernommen batten ? 

3) Alſo muß es doch ein „etwas vofiges“ VLicht geweien fein, was Herrn Brück 

veranlaß'e dieſes „Sehr ſchlechte“ Geſchäft zu übernehmen!!! 

4) Gin junger und noch dazu „unerfahrener“ Mann follte ſich doch zweimal und 

noch öfters bedenfen, ein „Schr Schlechtes" Geſchäft, das ſchon drei ältere, erfahrenere 

Männer „auf den Hund“ gebracht bat, zu übernehmen. Herr Brüd bat fid) mit diefen 

paar Worten ein gar trauriges Zeugniß für feine Geſchäftskenntniß ansgefteltt. 

5) Na! wer ladıt da ? 

6) Das war von Zeiten des Herrn Brüd ſehr edel gehandelt und ift alles Yobes 

werth. Wäre es auch nach 1884 immer fo geblieben, es wäre das weder der Schaden 

des Herrn Brück noch derjenige des „Wort“ gewefen. So aber mußten beide darımter 

leiden. 

g 
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Ich hielt ftetS aus in der Doffnung, daß einſt bejiere Tage kommen 

würden, und nur meiner Ausdauer, meiner Dingabe !) und meinen 

pecuniären Opfern ?) verdankt das „Wort", daß es die Fritiichen Jahre 

der Jugend überftand und das Mannesalter, die Jahre des deutſch— 

franzöfiichen Strieges, erreichte, von wo ab die Lage ſich beijerte. 

Diefer Sag fordert eine nähere Begründung, weßhalb id; nad) 

ſtehend alle jene ftatiftiichen Angaben anführe, ) vermittel$ deren es 

möglich wird, das allmählige Fortichreiten und den materiellen und 

moralifchen Erfolg zu überbliden und zu ermejlen." ®) 

Hierauf gibt Herr Brüd jene Aufſchlüſſe über das jeweilige Er: 

icheinen des Blattes und über die Abonnentenziffern, welche wir weiter 

oben bereit$ mitgetheilt haben. Sodann fährt er fort: „Am 1. Januar 

1879 ermäßigte id die Anzeigegebühren um die Hälfte... ..- .. 

Der durcdyichnittliche Ertrag der Anzeigen beläuft jich auf ‚jr. 8000,00 

jährlid. °) 

Den aus vorftchenden Angaben ®) erfichtlichen Einnahmen gegenüber 

waren die Ansgaben ſehr bedeutend. Die Ausgabe für Papier ftand 

natürlich im Verhältniß zur Auflagehöhe, während der Sag, Drudf u. j. w. 

1) Ach, wie befcheiden ! die Ausdauer und die Hingabe des jo ſehr geſchätzten, 

des fo überans tüchtigen Redakteurs, des hochw. Herrn Breisdorfi, baben alſo nichté 

zum Gedeihen des Blattes beigetragen. Das einzige Berdienft davon kommt ganz allein 

und ungeſchmälert Herrn Brück zu. 

2) „Pelimiäre“ Opfer konnte Herr Breisdorff allerdings nicht bringen bei drin 

magern Nedakteurs-Öchalt, welches Herr Brück ihm auszahlte. (Siehe „Ons Hemecht“ 

1900, Seite 152, Note 2.) 

3) Jawohl, aber nur diejenigen, die Herr Brüd, um feine Theſe zu vertheidigen, 

zu veröffentlichen für gut fand. Ob dabei auch freiwillige oder unfreimillige Irrthümer 

mit umnterliefen, daran lag Herren Brück biutwenig. 

4) Tie Vebensgefchichte des Ruremburger Wort u. ſ. w. S. 4-5. 

5) Dielen legten Sat veriteben wir nicht recht. Spricht Herr Brüd von dem 

„durcchichnittlichen Jahres Ertrag“ von 1856 bis 1884 einichliehlih ?_ Da im Yabre 

1856 das „Wort“ nach der eigenen Angabe des Herrn Brüd „faſt feine Anzeigen“ 

batte, was auch ganz der Wahrheit gemäß tt, wie ein Blick in diefen Jahrgang be- 

weift, ja, was auch noc bis 1862 wahr ift, fo muß in den folgenden Jahren der 

Annoncen:Ertrag ein ganz Foloffaler geweſen fein, befonders bis zum Jahre 1871, 

wo das „Anzeige-Blatt“ gegründet wurde und wo der „Ertrag auf die Hälfte des 

früheren Betrages zufammenichrumpfte,“ wie Herr Brüd wiederum jelbit jagt. Wir 

müſſen aber annehmen, daß Hr. Brück wirklich den Durchſchnittspreis für die genanntes 

ten Jahre angeben will, da er unmittelbar nad) dieſem Sabe die Hauptansgaben vom 

1. April I856 bis zum 1. Januar 1885 den Einnahmen gegemüberftellen will. Bon 

1856 bis 1884 find aber 29 Fahre Mitbin hätten die Anzeigen, was Hr. Brück 

wohlweistich nicht offen ausgeiprodien bat, 29xX8000= 232.000 Franken eingebracht. 

6) Aber diefe Angaben find doch fo mangelhaft, dad jelbit dev gewicgteite Buch— 

druder und Geichäftsmann nicht im Stande wäre, fih ein aud) nur annähernd richtiges 

Bild von den Einnabmen zu machen. 
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diefelben Arbeitsfräfte erforderte wie bei einer Auflage, die fich nad) 

Zaufenden bemißt. ') 

Nachftehendes Verzeichniß gibt die Haupt-Ausgaben feit dem 1. April 

1856 bis zum 1, Januar 1885. 

1) Honorar an den Deren Biſchof. Fr. 25,527,61 

2) Honorar an den Herrn Biſchof, 

‘ahrgang 1884, pro memoria: 

Die Streber?) verlangen 2600 

Fr. während nur gemäß Mus: 

weis in Nechnung zu bringen 
1 PER Re RI Sr. 1,887,79 Fr. 27,415,409) 

3) Donorar an die Herren Redak— 
EIER ee ed dr. 45,315,73 

%0. pro I Quartal 1884: am 
30. Dezember 1884 gezahlt. . Fr.  1,500,00 

Id. pro II Quartal 1884: am 
15. April 1885 gezahlt... Fr. 1,500,00 

Id. pro III und IV Quartal 

1884: am 1. Mai 1885 ge: 

SOHN fr. 3,000,00 Fr. 51,315,73 

4) Abonnemente auf die ausländi- 

schen Beitungen ........ Fr. 712,50 

5) Hororar für die ‚Feuilleton. . Sr. 6,931,80 

6) Prozeßkoſten, Schadenerfag und 

Berurtheilungen zu Gefängniß fr. 5,828,58 

7) Telegramme ee Fr. 7,665,38 

8) Honorar für die Faits divers. Fr. 2,246,25 

9) Poſtgebühren für die Verſeu— 

dung der Supplemente. . . . . Fr. 996,18 

10. Prämienvertheilung im Jahre 

EN a Fr. 503.15 

11. Inſerate, Verantwortlichfeit, 

Wahlen, Büreaufoften u. ſ. mw. Fr.  2,162,16 

Total 3) 106,437,13 

1) Damit der Leſer ſich ein ganz richtiges Bild von dieſen Ausgaben machen könnte, 

hätte Herr Brück ganz genau, Jahr für Jahr, angeben müffen, wie hoch ſich diefelben 

belanfen haben. Warum unterließ er das, da er doch das andere Berzeichniß über die 

„Haupt-Ausgaben“ fo ganz detaillirt mittbeilt ? Nun, ev wird feine quten Gründe da— 

für gehabt haben, welche nicht jeder nafeweife Leer zu kennen braucht. 

2) Ei, wie nobeh!!! 

3) Diefe Summe ift dem Herrn Biſchof vom 1. Januar 1871 bis 31. Dezember 

1884 als Honorar ausbezahlt worden. (Anmerkung des Herrn Brüd.) 

4) Obwohl Herr Brüd felbit hier eingeftcht, daß er erft am 1. Mai 1885 bie 

I" u 
[7 * 
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Ueberblict man dieje Reihe von Ausgaben, fo muß man geitchen, 

daß diejelben eine colojjale Höhe erreichen, ?) und daß beionders das 

neasier judiciaire® 3) des „Lux. Wort“ bereits eim nicht zu unter: 

ichäßendes ift. *) 
Wenn man bedenkt, welche Berdrießlichkeiten und Unannehmlichkeiten?) 

naturgemäß mit jedem Prozeſſe verbunden find, jo wird man einjehen, 

daß die 11 gerichtlichen Berfolgungen eine ſchwere Laſt für mich waren. 

An baarem Gelde koſteten fie mic zujanmen Fr. 5,978,58, 9) ohne der 

Sefängnißitrafe zu erwähnen. 7) 

Nach Ablauf des erjten Kahrzehntes wuchien die Einnahmen einiger: 

maßen, ®) und ich glaubte daher, einen nicht unerheblichen Theil auf 

Hebung und Förderung des „Wort“ ®) jowie auf Dedung des Ber: 

fette Zahlung gemacht, bat er doch feine Broſchüre amtt-dativt vom 15. Auguſt 1884 

und die „Nachichrift“ dazır vom 1. November 1884. Warum alfo feine Elukubration 

nicht datiren vom-1. Mai 1885 7 Reime fih das, wer es fan! 

1) Wahrfcheinlich wollte Herr Brück das Geſammtreſultat diefer Ausgaben {demm 

wir haben das Total hinzugefügt) nicht niederichreiben, damit es nicht erfichtlich werde, 

daft diefer ſchrecklichen Summe von 106,437,13 Ar. die jo minime Summe von 

232,000 Fr. nur allen an Annoncen-Einnabmen gegenüberftebt. 

2) Und die Annoncen haben nur die „Sleinigleit" von 232,000 Franken einge 

tragen. Wie bütten bei foldyen Ziffern die Ansgaben den Einnahmen gegenüber Stand 

halten können ?Y PLN! 

3) Herr PBrüd bat Sorge getragen, daß dasfelbe bei der Nachwelt ja nicht in 

Vergeſſenheit gerathe; darum citrt ev es auch ſpäter noch einmal ganz in extenso. Um 

zu zeigen, wie unparteitich wir find, und wie wahrbettsbefliffen, werden wir, da dasjelbe 

ja doch zur „heichichte des Wort gehört, es abdruden, ja fogar noch vervellftändigen. 

4) Wozu übrigens diefe bamtiche Bemerkung 7 Ging es anderen Zeitungen etwa 

beffer mit ibrem easier judieinire ? Oder hätten fte (3. B. der Conrrier) ein ſolches 

gar nicht einmal gehabt 7 

5) Warum bat Herr Brück dies nicht auch Später bedacht, daß er nach 1884 fich 

jo viele Prozeſſe mutbwilliger Weiſe auf den Hals geladen bat? Wir erwähnen nur bie 

bezüglich des Biſchofes Koppes und der Mutter Dominica (Clara Moes.) 

6) Antereflant wäre es auch gewiß im höchſten Grade zu wiſſen, was ihn Die 

anderen eben erwähnten Prozefie an Geld und Gefängnißſtrafe geloftet haben. 

7) Bemerfen wir bier im Borbeigeben, daß Herr Brüd ein äußert furzes Ge— 

dächtniß gehabt haben muß, als er diefen Zab niederichrieb. Hier gibt er nämlich die 

Geſammtſumme der Prozeßkoſten an anf 597858 Franken, während er fie 16 geilen 

höher nur auf 5828.58 Franken, alfo um 150 Franken weniger, beziffert batte. 

8) Dies iſt em zm allgemeiner, vager Ausdrud; Herr Brüd hätte jagen follen 

wie body der Betrag der Geſammteinnahmen von Jahr zu Jahr geweien ; dann fünnte 

man verjtehen, was er mit den Worten „wuchſen einigermaßen” Tagen wollte und 

dann hätte man fich auch eine vichtige Meinung bilden fönnen, ob feine nachfolgeuden 

Beſchwerden begründet ſeien oder nicht. 

9) Herr Brüd unterläßt fein hübſch zu ſagen, was er denn eigentlich zur „För— 

derung und Hebung“ des „Wort“ gethan. Eine ſolche Demuth iſt hier nicht an ihrer 

richtigen Stelle, werl er gleich daranf in Klagen gegen „einen Then des Klerus“ aus 

bricht, welcher, wie es jcheint, diefe feine Bemühungen um „Hebung und ‚Förderung‘ 
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Inftes ') verwenden zu müſſen, weil ich von der Anficht ausging, der 

Ertrag eines Blattes müſſe ihm auch möglichit wieder zu Gute kommen, 

d. h. in ſeinem nterefle, verwendet werden, wenn es gedeihen und 

jeinen Wirkungskreis allfeitig und in den Örenzen der Möglichkeit aus: 

dehnen joll.*; Anders jedoch dachten meine Genoſſen,“ denn kaum hatte 

fich die Yage nur einigermaßen * gebeifert, jo regten ſich auch Schon die 

Anſprüche.“ >) 

Fortſetzung folgt.) M. Blum. 

er ——— e— 

AVANT-PROJET 
une 

Nouvelle Cathedrale 
or 

Luxembourg. 

Planches. 

Pi. J. Plan de situation (1: 12501: 

Pi. 1. Plan de Ia erypte et de Veglise :1:200); 

(Coupe Pl. Ill. | transversale, avee vue sur lentrde dd.; 
id. id. le eha@ur (id.); 

feiner buchbändtertichen Epefulattonen (pardon, wollte fagen des „Yuremburger Wort”) 

nicht anerkennen wollte. Wer iſt unter Diefem „Theil“ des Klerus gemeint? War cs 

etwa fchen die damals noch nicht beftehende „Ztreberpartei“, von der Herr Brück in 

jeiner Broſchüre zu verfchtedenen Malen fo emphatiich Spricht ? 

I) Welchen Berluftes ? Audı darüber ſchweigt des Sängers Höflichkeit und doch 

müßte man denjelben (dev wahricheinlich auch nur in dev Einbildung des Herrn Brüd 

beitanden hat! kennen, um ſich ein richtiges Urtheil biiden zu können, So viel uns be 

faunt sit, hatte das „Wort“, nach der eigenen Ausführung des Hrn. Brück, in dieſem 

Zeitraum von zehn Jahren nur cinen einzigen Prozeß gehabt, welcher, „anf Beleidigung“ 

lautend, doch keinen fo ſchrecklichen Berluit hatte heraufbeſchmören fonnen; oder hätte 

Herr Brück wahrend dieſes Zeitraumes (1856 — 1866) zu Seiner Mühe amd Arbeit 

auch gar noch Geld binzufiigen mitten, damit die Einnahmen den Ausgaben das 

Gleichgewicht hätten halten fünnen ? Trotzdem er fo „ung und unerfahren“ war, glau 

ben wir doch nicht, daß er auch jo „ungeheuer dumm“ geweſen wäre, noch Geld aus 

feier Taſche herauszugeben, nur damit das „Wort“ hätte weitererſcheinen lönnen. 

2) Wir ſtimmen diefem Grundſatze voltftändig bei, müſſen aber bedauern, duß 

Herr Brück gar nicht angibt, in welcher Weiſe er denielben in Anerübrimg gebradıt 

bat, 

3) Wer iſt damit gemeint? Etwa der damalige einzige Nedaltrur, Herr Breisdorif, 

welcher das icdmuderbaft bedentende Gehalt von 600 oder >00 Frauken per Jahr 

bezog ? 

4) Wiederum das geheimnißvolle „einigermaßen“. 

5) Peter Brüd, loe. eit. &. 4-8. 
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PI. 
PI. 
PI. 
Pi. 

A. 

IV. Coupe longitudinale suivant le grand axe (id.); 

V. Facade 

VI. Facade 

d’entree, vers avenue de la Porte neuve (id.); 
laterale (id.); 

VII. Vue perspeective. 

Caractere 

du monument. 

B. Emplacement. 

©. 

D. 
ir. 

Style. 

Ordonnance. 
Pl. II et suirantes) 

Description du Projet. 

Erigee avec de l’argent venu de tons les points du 

pays, sous le titre du SacréCoœur de ‚Jesus, et devant 

servir d’eglise de pelerinage, la nouvelle eathödrale aura 

un carnetere fonceierement national. 

L’emplacement que l’on a en vue, est cette partie des 
anciens glacis, aujourd’hui terrain domanial, qui se trouve 

situde sur l’axe de la magnifique avenue (de la Porte neuve, 

apres que le chemin eonduisant actuellement vers Bellevue, 

aura été redress6e comme lindique le plan de situation 

pl. 1. — Cet emplacement presente les avantages: 19 

que l'eglise sera libre et accessible de tous eötes, 20 

qu’elle se trouvera relige direetement au centre de la ville; 

3° qu’elle pourra servir d’eglise paroissiale au quartier du 

Limpertsberg, 40 que son sol rocheux offre pour l'édifiee 

une assise absolument solide et salubre, et 5° que la 

valeur des pierres A bätir fournies par l'exeavation de la 

(rypte, eonyrira une bonne partie du eoüt de celleei. 

Le style choisi est le gothique pur et sobre du XIlle 

sieele, style ehretien par exeellence. 

L'église se compose : 

a) d'un vaisseau a 3 Nefs, précédé de deux chapelles, 
dont Nune pour les fonts baptismaux, et l’autre pour les 

escaliers des jubes ; 

b) d’un transept, avee 6 chapelles collaterales ; 

c) d’un vaste cheur, tlanqus de 2 tourelles pour 
escaliers conduisant aux combles et dans la erypte qui 

est accessible “galement du dehors; 

d) de 2 grandes sacristies. Sous l'une d'elles em- 
placement des caloriferes, et 

e) d'un imposant clocher, précédant le vaisseau. 

L'exemple des eathödrales de Fribourg (Bade), d’Ulnm, 

ete. prouve qu'un elocher unique bien compris, suflit, et 

que l’&conomie du coüt d’un second elocher, generalement 

vide d’ailleurs, peut servir ä donner plus de richesse A 

interienr de léglise. Au surplus l'effet du elocher unique 

est ijei renforee par les «deux petites tours laterales qui 

surgissent des 2 chapelles mentionnees ad. a placdes en 

töte des nefs latörales, de fagon que du cöte de avenue de 

la Porte neuve l’&glise pr&sentera un aspect suffisamment 

monumental, comme le montrent les planches V et VII 
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A propos de l’ordonnance generale du plan, il est A 

remarquer, qu’outre le merite de l'originalits de la forme, 
la eombinaison d'un eorps central, (transept ä eoupole avee 

6 chapelles collaterales et cheur) avee une nef, meme peu 

longue, offre Vavantage de protluire a linterieur d’heureuses 

perspectires, et une forme exterieure qui s’adaupte par- 

faiteıment a la configuration du terrain. (V. Pl. I. et II.) 

L'église projetee a 3 entrees, une par le grand portail, 

les deux autres par les transepts. Ces derniéres auıont soit 

un petit auvent exterieur, soit un tambour interieur, 

Le plan (pl. II) renseigne 9 autels, savoir: lautel 
votif sous la coupole, 6 autels dans les chapelles, le 

maitre-autel du ehaur, et enfin laute! en pierre de la 

erypte. — On y compte encore 17 cunfessionaus, dont 

10 dans l'égliso et 7 dans la erypte. 

En fait de tribunes, il y aura outre les 2 jubes, un 

triforium à siöges le long de chaque eöte de la nefhaute. G\ 
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F. lconographie. 

(7. Mode d’exccu- 

tion et devis 

sommaire. 

Cox 1954 ın?60 de surface utile suffisent pour 3000 

personnes. 
Notons que suivant mesurage exact, la eath@drale aec- 

tuelle, y compris son jub& et ses deux tribunes dans les 

tours, n’a que 760 ın? de surface utile, ce qui correspond A 

1200 personnes en temps ordinaire. En temps extraordinaire, 
eomme durant l’Octave, on y comptait parfois jusque 2000 

personnes, Dans ces dernieres conditions, les 2954 m? 69 de 

la eathedrale en projet sutliraient meme A 5000 personnes, 

Dans les vitraux du transept et de ses chapelles 

collaterales sont fAigurees des scenes de la nie de la 

sainte Vierge, tandis que ceux du chaur sont affeetes A 

"ieonsgraplie du Saere Crur de Jesus. 

Les vitraux des nofs sont röeserves au Saints luxwem- 
buurgeois. 

Le tympan du portail est orne d’un grand bas-relief, 

fieurant la Mere de Dieu arec lenfant Jesus, avee deux 

anges adorateurs A ses cötes. A ses pieds les deusseums 

du saint Pere et celui de Monseigneur leveque de 

Luxembourg. Au centre da gable fleurdelise qui eouronne 

logive du meme portail figurera den national. 

Sous des dais adaptés aux 2 contreforts qui flanquent 

ee portail, sont places les statues de sainte Anne et de 

saint Joachim. 

Entin 2 statues sous dais, se rapportant au Saere 

Caur, orneront lex eöws des petits portails des transepts, 

dont les pignons sont ormes d'un eöte du Christ sur la 

ervixe avec saint Jean et Ja divine mere a ses pierls, «et 

d’un Christ triomphant de l'autre eöte, 

Dans Ninteret d’une exreution homogene, techniqne- 

ment pärfaite, et en meine temps pour diminuer les frais 

generaux en les concentrant sans repetition, il serait 

grundement à dösirer que Vedifiee püt #tre éxécuté non 

pas par fragments isol6s et suceessivement aecoles, 1nais 

d'un seul jet. On ne bätirait toutefois alors, la Ire annee 

qu’ä ımi-hauteur; la 2* annde suivrait la mise sous-toit, et 

la Se annde lachevement. Et comme le dixieme retenu en 

garantie, n’est «lü aux entreprenenrs qu'un an aprös, le 

eomit? aurait 4 annces pour se Jiberer envers ers der- 

niers, plus une De annee pour pourvoir à Vameublement, 

Neunmoins, et au besoin, V’elifice projets se preterait 

A etre exeeute en lots, repartis sur plusieurs periodes. 

Voiei p. ex. une röpartition sur 10 anndes, avee (devis 

sommaire : 

lre annce, Chour avee erypte, mis sous toit — ’ pte, ! 64,800 fr. 

a" „ _ achtvement \ 

30 » Transept et chapelles collatérales, 183.300 

#1 „ - achevement \ — 
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öce) B 
5" année, Nof et petites tonrs, sous-toit 483.300 fr 

3,30 . 
be s A achevement \ 

Te „ Clocher, A mi-hauteur ...... 

8 sous-toit, . 
2 2 ” # 114,000 . 
de — achevement 

If . 5 paiement du 10° 

Total... 885,600 fr. 

Mais, pour peu que les movens le permettront, 1a 

division en periodes, qui suit, serait de beaucoup pr&fe- 

rable: 

Ir anneo: Transept avee chapelles col- 
laterales, cheur et erypte! 548,100 fr. 

2e ö Achövement de cette partie \ 

30 u Nef et petites tours et sou- 

bassement du zlöiher? 273,500 „ 

4" r Achevement du lot \ 

B. Partie restante du elocher 64,000 

Ge „ m achevement \ , 

Möme total... 885,600 „ 

H. Observation Suivant lo ens, lédifiee projete est susceptible d'étre 

finale, simplifie, lorsqu'il s’agira d’&laborer le projrt definitif. 

Luxembourg. avril 1900. 

Ch. ARENDT, 
Architecte honoraire de l’Etat. 

P. S. Sur le plan carr6 de la travde contrale du Transept so developpe une conpule 
oet»gonale ajourde, A l’instar de Ian conpole Je In cathädrale d’Anvers, Ponr 

le cas, ol sa terminaison extörieure ne sernit pas agröde, l’anteur s'oblige A 

fournir quelques variantes. Le jour ı'on haut. bien que fort myatıque, n’dtant 

pas absolument indispensable. on ponurrait öventuellement se borner au cam- 

panile ou elocheton, qui orne le transept Je Nutre-Dame de Paris. du Döme de 

Cologne ot de tant d’nutres dglises de marque La croix de ce elocheton est 

ornee d'un soleil radieux, rappelant ls verset du oantique des eantiques: 
„Tu es »ol.* 

Euſtach von Wiltheims hiſtoriſche Werke 
veröffentlicht von Jakob Grob. 

Fortſetzung.) 

Frpgänyungen und Berichtigungen zur Keihenfolge der 
Juxemtburger Grafen, 

Wer war der Nachfolger des Grafen Siegfried als Beſitzer des 

Castellum Lacilinburhuc und jener Güter, welche ſpäter mit dieſer 

Burg die Grafſchaft Luxemburg bildeten? Dieſe Frage iſt nicht minder 

ſtrittig wie jene der Abſtammung des Grafen Siegfried. Bertels (His- 

toria luxemburgensis ©. 26, Ausgabe von 1605) und Euſtach Wilt— 
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heim nach ihm nennen als zweiten Grafen von Luxemburg, Siegfrieds Sohn, 

den Grafen Gijelbert. Bertholet feinerjeits läßt auf Siegfried den Grafen 

Friedrich, einen andern Sohn Siegfrieds, folgen. Nach Schoctter 

war zweiter Graf von Luremburg, Siegfrieds Sohn, Graf Heinrich, 

der nachmalige Herzog von Bayern. Schötter aber fonnte feinen urkund— 

lichen Beweis für dieje feine Behauptung beibringen, jondern er ver- 

ſucht dieſe jeine Hypotheſe durch Sclußfolgerungen zu  erhärten 

und zu beweilen; er jagt: „Siegfried bejtimmte ihm Heinrich) zu 

„einem Nachfolger und übertrug ihm noch vor feinem Tode die 

„Verwaltung der Grafichaft Luxemburg nebſt der Advokatie der Ab- 

„teien St. Marimin und St. Willibrord." In einer Anmerkung wird 

diefe Aufftellung dann folgendermaßen zu begründen geiucht. „ES unter: 

„liegt wohl feinem Zweifel, daß Heinrich, Siegfried's älteiter Sohn 

„und deſſen Nachfolger in der Srafichaft Luxemburg war. Nach einer 

„ . . Urkunde von 993 lag Merjch in feiner Grafſchaft: in villa Marisch 

„+ regimini filii nostri Henriei eomitis subjacenti, und nad) einer 

„andern vom Jahre 996 bei Hontheim, hist. dipl., I, 332: heißt e8: 

„in eomitatu Ardennensi, qui Henriei eomitis subjacet procurationi, 

„In villa Heckesdorph (Heisdorf). Heinrich erjcheint demnach hier als 

„Verwalter desjenigen Theiles des Wawergaues, welcher oben mit dem 

„Namen Grafichaft Methingan bezeichnet wurde, folglich der Grafichaft 

„Luremburg. Warum diefe Grafichaft zum Ardennergan gerechnet wurde, 

„haben wir oben erflärt. Zu diejem klaren Beweis fommt noch die 

„Urkunde vom Jahre 964 (vide supra not. 166). Siegfried behält fid) 

„im derjelben die Lebenslängliche Nutznießung der geichenften Güter [bei 

„Saarburg] vor, jowie für feine Gemahlin und feinen Sohn Heinrich, 

„was wohl den untrüglicyen Beweis abgibt, dag Heinrich jein ältejter 

„Sohn und fein präiumptiver Nachfolger war". (Über die frühere Ge- 

Ichichte der Grafichaft Luremburg von Dr. Johann Scötter ©. 39 

und ebendort Anmerkung 188, Programm des Luremburger Arhenäums 

für 1858— 1859.) 

Dieje Hypotheſe Schötters Über die Geſchichte der erſten Luxemburger 

Grafen wurde 1882 von Herrn Dr. N. van Wervefe, bei der Herausgabe 

der Luxemburger Geichichte von Schoetter zu der jeinigen gemacht und dahin 

beſtimmt, daß er fagte: „Nach feiner Rückkehr aus der Gefangenschaft wid- 

„mete ſich Siegfried ausjchließlic) der inneren Verwaltung des Landes’). 

„Seine Macht und jein Anſehen waren bereits jo groß, daß er zum 

„Schirmvogt der beiden Abteien St. Willibrord zu Echternach und St. 

1* Dies kann nur bedeuten: Siegfried entfagte feiner Sraffchaft und widmet fich 

ganz dev Verwaltung feiner Allodialgüter. 

271 

2 



„Maximin erwählt wurde. . . . . Heinrich der ältere wurde ſein Nach— 

„folger.“) 

Würde wohl Schoetter dieſe ſeine Hypotheſe auch aufrecht erhal— 

ten haben, wenn er, der ſeine Arbeit „Über die frühere Geſchichte 

der Grafichaft Luxemburg“ im Frühjahr 1859 fertig jtellte, den 1860 

erichtenenen 1. Band des Mittelrheiniſchen Urkundenbuches hätte ver: 

werthen fünnen? Wohl kaum. Denn jchon die erſte Behanptung, daß 

Siegfried noch vor jeinem Tode jeinem Sohne Heinrich die Ver: 

waltung der Grafſchaft Luxemburg übertragen babe, wird wiederlegt 

durch die Urkunde vom 26. Oktober 997° (Meitthelreinisches Urkundenbuch 

Bd. 1. ©. 329 in welcher cs heißt: in villa tiedenhouon dicla... 

in comitatu Sigifridi comitis. Alſo noch fur; vor feinen Tode ver: 

waltete Siegfried feine Grafjchaft ſelbſt, hatte ſelbe alfo noch Nie— 

manden abgetreten. 

Was die Advokatie über Echternach betrifft, jo muß Schötter in der 

Anmerkung 1903) zugeben, daß jeder urkundliche Beweis fehlt, wodurd 

belegt würde, daß Siegfried Vogt der Abtei Echternach geweien, wäh— 

rend aus den Echternacher Urkunden das Gegenteil hervorgeht, nämlich 

daß Siegfried nicht Yogt von Echternach war. Da nämlich die verschiedenen 

Echternacher Urkunden, weldye des Grafen Siegfried Erwähnung thun, 

ihm mie den Titel eines Vogtes beilegen, jo iſt es nicht angezeigt, ihm 

diefe Würde zuzulegen, wo jeder jonitige Beweis fehlt. 

Noch ichlimmer fteht es mit der Behauptung Stegfried wäre Bogt 

von St. Marimin gewejen, denn nur eine Urkunde aus dem jahre 

9814) nennt ihn als Vogt von St. Marimin: „rerum sti Maximini ad- 

vocatus“, aber dieſe Urkunde gilt als gefälſcht. Vergl. Görz, Regeſten 

Bd. 1, S. 308, Nr. 1036) während die echten Urkunden andere als 

Vögte von St. Maximin nennen, jo jene von 

1. Nov. 959 nennt als Bogt Hilderadus (Beyer Mittelrh. Urkundb. I. 266) 

8. April 960 Adalbertus & Ililderadns (a. 6. DO. ©. 2606) 
rn " „ 

062 4 nn  Hilderadus (a. ä. O. ©. 270). 

12. April 63 u nn Hilderadus (a. ä. O. ©. 171). 

Ze 

17. Sept. 264 u nm Huodilbertus (a. a. DO. S. 278), 

975 un nm  Volepertus (a. ä. O. S. 201 u. 2). 

Warnerus & Griso ia. ü. DO, S. 308). 
978 [43 1} 

094 „ un  Hilderadus fa. ä O. 325). 

0065 u nm. Henriens comes fa. ä. DO. ©. 328). 

1) Geichichte des Yuremburger Yandes, 5. 22. Alles immer ohne jegliche Quellen— 

angabe und Beleg. 

2) Scwetter kanute diefe Urkunde nicht. 

3) Programm des Yuremburger Athenäums für 1858-1859, 5. 39. 

4) Miittelrheiniſches Urkundenbuch, Bd. 1, S. 311-313. 
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Es ift dies Siegfried'S Sohn, Der Beweis, daß Siegfried Vogt 

von St. Marimin war, iſt alſo noch zu erbringen. Aber auch wenn 

Siegfried Bogt von St. Marimin geweien wäre, dann würde fein Sohn 

Heinrich die Advofatie nicht erblich von ihm haben übernehmen können, 

denn noch am 29. März 970 verlieh Kaijer Otto I. dem Abte von St. 

Marimin das Recht, nad) eigenem Ermeſſen zum Vogt zu ernennen wen 

er wolle und denjelben nach Belieben auch wieder abzujegen: deereuimus 

. ut idem abbas ejusque suecessores advocatias habeant, quibus 

uelint dandi quibusque velint tollendi potestatem (Mittelrh. Ur: 
fundenbuch, Bd. 1, S. 290—1.) 

Aus dem Geſagten erhellt alio, daR Siegfried, ebenjowenig wie er 

Bogt von St. Marimin gewejen, jeinem Sohne dieje Vogtei und Die 

Verwaltung der Grafichaft Luxemburg zr Zeit feines Lebens übertragen 

habe. 

Wir müſſen deshalb wohl annehmen, daß, hätte Schötter das Mit- 

teirheinifche Urfundenbucd benugen können, er obige Aufitellungen wohl 

nicht gemacht hätte. 

Dieje unerwiejenen Aufjtellungen Schötters fünnen alfo nicht als Beweis 

dafür dienen, daß Deinrich, der Erbe der Lucilinburhuc gewejen und jener 

Güter, welche jpäter die Grafichaft Luxemburg bilden. Aber aud) die 

übrigen Gründe Scötters find nicht ftichhaltig. In der Anmerfung Nr. 

188 jest Schötter in jeiner Beweisführung voraus, Graf Heinrich hätte 

die Srafichaft Yuremburg in Folge feines Erftgeburtsrechtes überkommen. 

Aber ein Erjtgeburtsrecht bejtand nie in Yuremburg für Wllodialgüter, 

und um jolche handelt es ſich ja hier, fondern mit wenigen Beſchrän— 

fungen waren alle Kinder gleich erbberechtigt.) Daß alfo Siegfried in 

dem WBelarievertrag von 964 (Mlittelrheiniiches Urkundenbuch Bd. 1, 

S. 278) feinem Sohne Heinrich den Befig der Güter in Saarburg u. 

j. w. vorbehält für die Zeit jeines Lebens, beweift gar nichts, denn 

wenn auch dadurd) die Erjtgeburt Heinrichs bewiejen wäre, dann würde 

fie ja doch nichts beweilen, weil ihr fein Erjtgeburtsrecht entipricht. 

Was endlid; Scötters letten Beweis betrifft, daß männlich Merſch 

und Heisdorf in der Grafichaft Heinrichs lagen, fo jpricht dies jo gut 

gegen als für jeine Anfitellung, denn Heinrich's Srafjchaft wird in beiden 

Fällen eomitatus ardennensis genannt, kann alfo nicht mit dem Wawer: 

gan identifizivt werden, wohl aber mit jenem Teil des Ardennergaues, der ſich 

mit dem ehemaligen Dechanate Merſch zu decken ſcheint, und deffen füd- 

lichjte Ausdehnmug eben bis Heisdorf und Steinjel ging. Andererjeits war 

1) Man vergleiche: Coutumes genörales du pays de Luxembourg, Tit. XI 

et XII. 
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aber Heinrichs Bruder Gijelbert Graf in der Grafichaft Walderfingen, 

zu welcher nachweislich Mutfort, Dalheim und PBiürmeringen gehörten; 

jeine Grafjchaft reichte aljo eben jo nahe an Luremburg wie die feines 

Bruders Heinrich) und folgerichtig konnte er ebenfo gut Luxemburg erben, 
wie fein Bruder Heinrich. 

Für feine Behauptung, Heinrich der Sohn Siegfrieds, der 

jpätere Herzog von Bayern fei der zweite Graf von Luxem— 

burg hat aljo Schötter weder einen urfumdlichen Beweis erbracht, noch 

jind feine Gründe, die er jonft dafiir anführt, ſtichhaltig. Mehr noch, 
manche Gründe, welche vorgebracht werden fünnen, ſprechen jowohl für 

Heinrich wie für Giſelbert. Man muß aljo zu dem Schluß kommen: 

die Frage nad) den Nachfolger ift noch nmentichieden und Bertels und 

Wiltheim können ebenjo gut recht haben, wie Schötter oder Bertholet. 

Diefe Frage ift noch zu löſen, wenn fie überhaupt gelöft werden kann. 

In Ergänzung des Gejagten, wird nebenftehend, die Stammtafel 

der erjten Zuremburger nach Elteiter (Mittelrhein. Urfundenbucd Bd. 2, 

©. LIV) gegeben, jedod) unter Berückſichtigung der von demielben eben- 

dort nad Seite 784 zur Seite LIV und LVIII gegebenen Ergänzungen 

und einige Heinere eigenen Berichtigungen, ohne daß Derausgeber die 

Verantwortlichfeit für diefe Stammtafel übernehmen wollte ; ſchon des— 

halb nicht, weil Eltefter Siegfrieds, jenes Sohnes unferes Grafen Sieg- 

fried, an den der Brief Gerbert's, des nachmaligen Papſtes Silvejter’s 

II. gerichtet ift, feine Erwähnung thut. 

Zweiter Graf zu Suremburg. 

Gifelbertus des Grafen Sigifridi einziger ihn überlebender Sohn, ?) 

ift dem Vater in der Grafichaft (Xuremburg) und in den anderen Land— 

ichaften fuccedirt. Mit Bertha Adolphi, des Grafen von Bologna Tochter, 

feiner Ehefrau erzeugte er Friderieum, feinen Succejoren, Conradum, 

Grafen zu Arle, Godefridum und Adelberum,?) Probiten zu St. Paulin 

bei Trier, ſammt etlichen Töchtern. ®) 

Nachdem das Erzbistum Trier durch Abſterben des Biſchofs Lau— 

dolphie erledigt worden, hatte gedachter Adelbero bei der Wahl die Stimmen 

etlicher Domherrn erhalten; Migigaudus, der Probit des hohen Dom: 

ftiftes aber, war durch den größeren Theil der Stimmen gewählt und 

zum Biſchof eingelegt worden, derjelbe war aud als Biſchof durdy den 

Kaiſer Denricum II, confirmiert und beftätigt worden. Wohlgemelter 

1) Nach dem vorhin Gefagten ift diefe Behauptung Wiltheims unbaltbar. 

2) Adalbero gilt gewöhnlich als Sohn Siegfrieds. 

3) Diefer Angabe über die Heirat des Grafen Gifelbert mit der Bertha ber 

Tochter des Grafen Adolfs von Boullion, dürfte eine Verwechſelung mit Gerberga der 

Gemahlin Friedrichs, des Herzogs von Niederlothringen zu Grunde liegen. 
dan 
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Graf unternahm es nun feinen Sohn mit Gewalt zu der bifchöflichen 

Würde zu erheben und hat deshalb, ſammt feinem Sohne Konrard, dem 

Grafen zu Arle, den erwählten Biſchof, Migigaugum nnd das Land 

Trier feindlich überfallen, Alles verheert und verdorben, das Städtlein 

Bfalg,!) unterhalb Trier gelegen, belagert und ohne fonderlicdyen Wider: 

jtand erobert umd das (dortige) Schloß befeitigt. Er hat auch die Brücde 

bei Trier, dergeftalt verjchanzt und verichloffen und mit Kriegsvolf bejegt, 

daß ohne feinen Willen Niemand über die Brücke weder heraus noch 

hinein fommen fonnte. Obwohl höchitgemelter Kaiſer dasjelbe vom Monate 

März bis in den September belagert, war er doch genöthigt die Be— 

lagerung aufzuheben. 

Als aber Graf Gifelbert im Jahre 1015 in dem Herrn entichlafen,?) 

hat der Kaiſer Pfaltz abermal belagert, erobert, Adelberum gefangen ge- 

nommen und an die Stelle des Erzbiſchofs Megingaud, der zu jener 

Zeit geitorben, Poponem Natisbonenjem erwählen lajien, auch auf des 

neuen Biſchofs nterceffion und Fürbitte den Wdelberum aus der 

Sefangenjchaft entlajfen und auf freiem Fuße geſetzt.“) Chgemelter Adal: 

berus, nachdem er den großen Schaden und Berderbnis. weldes er dem 

Stift und den Geiftlihen Gütern durch obgemelten Krieg zugefügt und 
verurjacht hatte, reiflich erwogen, hat zur Erjtattung desjelben dem Biſchof 

und Stift zu Trier von feinen Patrimonialgütern die Städte Saarburg, 

Bernfaftell und Wittlich) mit ihrem An- und Zubehör erblidy und auf 

ewige Tage geichenft und übertragen. Auch anderen um Trier liegenden 

Kirchen und Klöſtern hat er ftattliche Erbgüter eingeräumt, vor allem dem 

Klofter zu Matheis hat er feine zu VBenradt nnd Lanjer liegenden Güter 

übergeben. ®) 

Eine von den Töchtern, welche gemelter Graf Gifelbert Hinterlafjen, 

foll, wie etliche Diftoriejchreiber bezeugen, Cunigunde, gemelten Kaiſers 

Henrici IL. Gemahlin, gewejen fein. 

Dritter Graf zu Luxemburg. 

Friederieus, Grafen Gifelberg Sohn, ift feinem Water in der 

2) Der zeitgenöflifche Chronift Thietmar von Merfeburg berichtet, Gifel- 

bert fei in Italien 1004 in Folge einer Verwundung geftorben 

3) Vergleiche über diefen Streit. Gesta Trevirorum. Ausgabe der Monumenta 

Germani®. Seriptores Bd. 8. S. 171—173. Doch fchreiben die Gesta nad) dem 
1101 abichliegenden Urtexrte, die Einnahme von Palzel nicht dem Kaifer zu, deffen feine 

Erwähnung geichieht, laffen Adalbero bei der durch Yift erfolgte Einnahme fondern um— 

lommen. 

4) Die Teftamente Adalberos aus dem Jahre 1036 und 1037 find abgedrudt bei 

Beyer, Mittelrheiniſches Urkundenbuch Bd. 1, ©. 360-362. Dod) gelten diefe Ur- 

kunden als verdächtig, felbe find wahrscheinlich unecht. 
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Grafichaft gefolgt. Er war mit Getruden, Gozelini des Herzogen von 
Lothringen Tochter vermählt und hat mit ihr erzeugt Sigifridum, Gifelbertum 

und Henrictum, jammt einer Tochter Namens Ermefinde. Bon diejen 

jtarben die beiden erjten vor dem Vater ohne Leibeserben zu hinterlaffen, 

der Dritte aber Henricus wurde bei des Vaters Lebzeiten im Jahre 
1046 zum Bifchof von Lüttich erwählt und eingeſetzt. Ermefinda ver: 

mählte fi) im Jahre 1066 mit Gottfrieden, dem Grafen zu Namür. 

Nachdem Albert, Herzog zu Lothringen und der Moſel, ungefähr 

im Jahre 1047 von Herzog Godefrido Kotharinga erjchlagen worden, 

hat Staijer Heinrich III. ihm (Friederich) das Perzogtum Lothringen 
übergeben. 

Derjelbe Graf Friedericus ift im Jahre 1066, in welchem er feine 

Tochter verheiratet, in dem Herren entichlafen und in der Abtei Stavelot 

begraben worden. 

(Fortiegung folgt.) 

Gebet. 
— 

Tief, wie in Marmor gemeißelt „Herr über Aller Geſchick, 

Grub ſich das ſchöne Gebet, „Laß uns die Freiheit erblühen 

Weldyes die Mutter mir frühe „Bold wie die Sonne im Mai! 

Sorajam ins Berzj hat gefät. „Gieb uns den Frieden, o Dater, 

„Dater — jo heißen die Worte — „Daß wir ftets einig und treu 

„Vater und Herrſcher der Welt, „Steben zufammen wie Eichen! 

„Urquell all weltliben Lebens, „Pater, wir rufen zu dir, 

„Das deine Güte erbält, „Wende von uns all Gefahren. 

„Lieblich und herrlich aeftaltet „Dar unerfättliche Gier 

„Schufft du voll Huld uns ein Land, „Räuberiſcher Feinde verweaen 

„Wahrhaft ein Himmel auf Erden! „tie mit Dermwüftung uns plaat ! 

„Flehend erheben die Hand „Schirm' uns und halte aetreulich 

„Alle zu dir wir vertrauend, „Stets über Luxemburg Wacht !" 

„Dittend, du wolleft das Glück 
„Wahren ihm heiter auf ewig! Guill. Lamesch. 



Biographiiche Notizen 
sur Gefhidhte der Stadt Vianden. 

%on Alex König. 

I. — Die Decyanten von BDianden 1802—1900, 

Im Jahre 1802 wurde das Defanat Vianden gegründet mit den 

Pfarreien Vianden, Consthum, Fouhren, Hoſcheid, Hoſingen, Merjcheid, 

Stolzemburg, Eifenbady und einigen Pfarreien, die heute zum preußischen 

Dekanat Neuerburg gehören. 

1. (1783) 1802—1808. Schlim Franziskus 
war der erſte Dedjant oder Kantonspfarrer zu Wianden. Bei der Auf: 

hebung des Viandener Trinitarierkflofters 1783, war Franzifus Schlim 

Brior, d. h. Pfarrer der Klofterfirche. Er verblieb auch als jolcher an 

der nunmehr jelbjtitändigen Pfarrkirche bis zu feinem Tode 1808, mad): 

dem 1802 die Pfarrei Vianden in Folge des Confordates von 1801 

zum Dekanatsfige erhoben war. 

In demjelben Fahr 1802 wurde die Vorftadt Vianden, die bisher 

Kaplanei der Pfarrei Noth gewejen, von diefer getrennt und der Pfarr: 

firche der Oberſtadt umterftellt und von einem eigenen Kaplan verwaltet, 

der von ımm an fein Gehalt von der PBürgerichaft in Vianden bezog. 

Als ſolcher erhielt er (1817, aus der Gemeindelaffe 150 Franken nebjt 

einem Beitrag von 350 Franken feitens der Bürgerjchaft und 6 Korden 

Holz und hatte freie Wohnung in dem noch heute fogenannten Kaplans— 

hauje (Haus Eydt) neben der Nifolausfapelle. Nach einer jegensreichen 

Thätigfeit ftarb 1808 der hochw. Herr Schlim, nachdem er fünf Jahre 

als Prior des Trinitarierkloſters, faſt nenn Jahre als felbjtitändiger 

Pfarrer und endlich 6 Jahre als Dechant der Biandener Pfarrei unter 

den verjchiedenartigiten VBerhältniffen als guter Hirt vorgeftanden hatte. 

2. 1808—1811. Schwartz Andreas. 
Geboren zu Elerf, ftand der hodyw. Herr Schwarg als Vikar zn 

Wismansdorf, als ihm die franzöfiiche Nepublif den Eid des Königs— 

tumshaſſes abforderte. Die Leiftung desjelben jchlug er mit Eutichiedenheit 

ab umd entichloß ſich, mit Becker und anderen Geiſtlichen nah Wien 

auszuwandern. Mit diejen hatte er bereits die Neife angetreten und 

Ihon über die Hälfte des Weges zurüdgelegt, als er fid) ohme Geld 

und außer Stand jah, ſich deſſen behufs der Weiterreiie zu verichaffen. 

Beer und die anderen Neijegefährten wollten ihn foftenfrei bis nad 

Wien mitnehmen. Schwarg, welcher ihnen nicht zur Laſt werden wollte, 

Ihlug das Anerbieten aus und trat den Rückweg an. Als er jeine 

Heimat wieder betrat, hatte der VBerfolgungsiturm nachgelaffen, und cs 

währte nicht lange, jo hörte derjelbe in Folge der Konſulardekrete gänzlich 
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anf. Am 17. Germinal, Jahr VIII, ward er von der Deportation 

freigefprochen, zum Scjloßfaplan zu Bianden und im September 1808 

zum Pfarrdechanten dafelbjt ernannt, als welcher er am 15. Januar 

1811 jtarb. Laut mehrjeitigem Beugniffe war er ein ebenjogebildeter 

als braver Seeljorger. (Engling, Zur. Glaubensbefenner S. 124.) 

3. 1811—1815. Molitor Franz Konjtantin. 

Geboren um 1766 wurde der hochw. Herr Molitor 1791 zum 
Briefter geweiht und bald darauf zum Pfarrer von Wallendorf ernannt. 

Nach der franzöfiichen Invaſion mußte er, weil er den geforserten Eid 

nicht leitete, ſich verftedt halten und von Schlupfwinfel zu Schlupf. 

winfel flüchten, um den Nachſpürungen der Gendarmen zu entgehen. 

Auch mußte er einmal, um diejen zu entweichen, mit Lebensgefahr die 

Sauer durcwaten. Die meijte Zeit der Berfolgung bradte er zu 

Echternach unter einem Waldfeljen bei „Melek“ zu. Todesangſt befiel 

ihn, als er dajelbjt eines Tages einen jungen Mann mit geipannter und 

angelegter Flinte auf jid) zufommen ja. Er wähnte einen verkleideten 

und ihn erichießenden Gendarmen zu jchen. In der That aber war 

es nur ein Jäger mit Namen „Jans“ oder „Melefer Michel”, welcher 

als er des Laubes Bewegung gewahrte, ein darunter verfrocdenes Wild 

wittern wollte. Die bei diejer Gelegenheit zwijchen beiden entftandene 

Freundſchaft dauerte fort und nahm nur mit dem Leben ein Ende. 

Gleichwohl ward Molitor einmal bei Merſch von einem Gendarmen ein: 

geholt und gefangen genommen, wußte diejen aber zu täufchen und dahin 

zu bereden, daß er von ihm gehen gelajjen wurde. Nach Berlauf der 

Verfolgungszeit ward Molitor zum Pfarrer von Medernad) befördert, 

dann im Jahr 1811 zum Santonspfarrer von VBianden. In diefem 

Flecken gerieth er in Mißhelligkeiten mit dem Friedensrichter und zog 

1815 als Ktantonspfarrer nad) Begdorf. Pier gab er 1835 feine „Ber: 

trauten Reden eines XLandgeijtlichen an jeine Pfarrkinder“ heraus. 

Wegen Altersjchwäce lieg er ſich 1843 in Ruheſtand verjegen, und 308 

fi) nach Echternady zurüd, wojelbjt er den 22. Augujt 1846 im Alter 

von 78 Jahren ftarb. (Emgling, Zur. Glaubensbefenner. S. 90.) 

4. 1815 —1824. Beer Johanu Peter. 

Geboren zu Dudeldorf den 24. Auguſt 1768, zeigte er frühzeitig 

glüdliche Geijtesanlagen, was jeine Eltern veranlaßte, ihn ftudieren zu 

lajien. Zu Luxemburg empfing er feine erjte Bildung und ging bald 

darauf, behufs Fortjegung jeiner Studien, nach Trier, wo er 1791 zum 

Priefter geweiht wurde. Seine erjte jeelforgliche Anftellung war Erdorf 

wo er als Bifar fungirte, als ſich der Nevolutionsjturm über das 

Herzogtum Luxemburg wälzte. Den Republitseid zu jchwören verbot 

ihm jein Gewiſſen. Er enticloß ſich deshalb mit einigen andern 
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1 Geiftlichen, namentlich) feinem Vorgänger Schwarg zu Pianden, zu 

emigriren und begab ſich nad) Wien, wo er mit Frint in nähern Verkehr 

trat. Hier ward fein Talent und feine Gefinnung von der Geiftlichkeit 

auf verichiedene Proben geſetzt, che er das rechte Vertrauen gewinnen 

fonnte. So mußte er eine Zeitlang die Kinder im Katechismus unter: 

richten, was er aber mit folcher Auszeichnung that, daß er öfter die 

Stelle des Hofpredigers zu vertreten beauftragt wurde. Nach jechs 

Yahren erhielt er eine der ſchönſten Pfarreien in der Umgegend Wiens 

und unweit Wagram, wo er die dort 1809 vorgefallene blutige Völker: 

ichlacht mit anjchaute. Wie ſegensreich er feine erſte Pfarrei verwaltete, 

willen wir daraus, daß er beim Erzbiſchof in hohem Anſehen ftand. 

ALS einjt eine andre nahe gelegene Pfarrei vafant wurde, verlangte er 

diefe. Das Bistum schrieb ihm, daß es dieſen Poften, ohne anzujtoßen, 

nicht einem Ausländer anvertrauen könne. Durd) diefe Antwort ſtutzig 
gemacht, ergriff Beder, ohne vom Tiſch aufzuftchen, die Feder und er: 

widerte, daß, jei er als Ausländer der verlangten Pfarrei nicht würdig, 

er dann als folder auch diejenige, die er verwaltete, nicht verdiene, 

weshalb er jeine Entlaffung fordere. Der Prälat verweigerte ihm dieje 

anfangs, Fonnte ihm jedod) nicht von jeinem einmal gefaßten Entichluffe 

abbringen. Endlich bewilligte er jeine Entlafjung. Sogleich ließ Beder 

jeine Möbel verfteigern und forderte einen Reiſepaß nad) feiner Heimath. 

Diejen ſchlug mau ihm, weil man dadurch ihn zurüdzuhalten hoffte, unter 

allerlei Vorwänden ſtets ab, bis er endlich deshalb eine Audienz beim 

Staifer verlangte, und nun nach 13 monatlichen Darren das verlangte 

Scriftftüd erhielt. Auf diefe Weile fam Beder, nad) zwanzigjähriger 

Abwefenheit, in jein Vaterland zurück 1815, d. h. zu einer Beit, wo 

die Beratichlagungen des Wiener Congreſſes und die Abtretung eincs 

jenfeit der Dur gelegenen Teiles des Großherzogtums an Preußen 

noch unbeendigt waren, weshalb er ohne weiteres zum Kantonspfarrer 

von Vianden ernannt werden konnte. 

Mit welchem raitlofen Eifer er diefe Pfarrei vo 1815 bis 1824 

verwaltete, ift allgemein befannt. Während diefer Zeit war er anfangs 

in beftändigem Kampfe mit der diesjeitigen Domänen-Verwaltung, welche 

das SKtircheneigentum oder jogenannte Merendeller Land, als den Bruder: 

Ichaften angehörig, an jich reißen wollte; dann mit den Kirchenrendanten 

zu Roth. 

„Mac langem Kampfe, fchreibt Dr. Neuens in feinen Piandener 

Kirchenannalen, wurde endlich dieie Angelegenheit zu Gunften der Pfarrei 

von Vianden entichieden, weil fie Becker mit Entidyloffenheit und Be- 

fonnenheit durchführte. Man ficht, daß er ein gerechter Mann war und 

Feſtigkeit genug hatte, jowohl fein eigenes Recht als das der Kirche zu 

behaupten. Bor und nad) ihn war fein Pfarrer hier, der im Stande 
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geweſen wäre zu leiſten, was er geleiſtet. . . . Man ſollte glauben, 

die Vorſehung hätte ihm auserforen, die dem Schiffbruch ausgeſetzten 

Güter der Kirche zu retten. Als er zu Vianden als Kantonspfarrer 

eintrat, hatte der Kirchenrechner ſeit 1797 feine Nechnung mehr abgelegt, 

und die ächten und umächten Papiere lagen durcheinander wie Heu und 

Stroh. Die früheren Kirchenverweier jchwebten in großer Unwiſſenheit, 

trieben träg und läſſig die FFabrifsangelegenheiten und waren gleid)- 

gültig gegen deren Intereſſen. leid) nad jeinem Amtsantritt Ting 

Beer an, die Kirchengeichäfte zu lichten, brachte fie in Ornung, nötigte 

den Schagmeifter zur Wblegung feiner Rechnung, entwarf ein geieg: 

nräßiges Urfundenverzeichuiß, arbeitete ganze Nächte mit den Kirchenrats: 

mitgliedern, fette ihmen Küche und Seller zur Verfügung und lieg nicht 

nach, bis er gerettet, was zu retten war." 

Nach neunjährigen eijernen Wirken und mehreren jtandhaft erdul: 

deten Unannehmlichfeiten machte er der Pfarrei den erſten Borjchlag, 

eine Mauer um den Pfarrgarten zu erbauen, wozu er 300 Franken 

opfern und nocd dazu die Koſten der Thüre, zu 400 Fer. geichätst, über: 

nehmen wollte. Diejes Anerbieten jchlug der Stadtrat aus. Als man es 

dem Pfarrer Beder hinterbradhte, rief er aus: „Auch das geitattet man 

mir nicht, wie geießlich und wenig foftipielig es ſei! Dies ift die Be— 

lohnung für meine unabläfjige Anftrengung, die Nirdyenangelegenheiten 

in Ordnung zu bringen! Nun denn — und nicht in den Wind jprad) 

er es — fo will idy auch von bier weg!" 

War Beder für die zeitlichen Antereffen feiner Kirche bejorgt, jo 

war er es nicht weniger für das geiftige Wohl jener Pflegempfohlenen. 

Er wirkte viel Gutes, befonders durch jeine feurigen Kanzelvorträge und 

geichriebenen Predigten, welche er, nachdem er ſie gehalten, auch den 

Pfarrkindern zu lefen gab. Im Katechifiren war er befonders geſchickt, 

durd) tiefes Willen weniger als durch anjchauliches Erklären. 

O Im Jahre 1824 erhielt er auf ſein Verlangen die Kantonspfarrei 

Merſch. Nicht allein durch ergreifenden Unterricht drang er bier im die 

Herzen, jondern and durch Mildthätigleit. Bon jedem Mittagsmahl, 

das er genoß, ließ er den Armen und Kranken ihren Anteil zukommen, 

In die Zeit feiner geiftlichen Verwaltung in Merſch fiel auch der ‚Feder: 

jtreit, den er mit dem Namürer SKapitels-Bifar Baron von Cübvelier 

führte, indem er gegen deſſen Verordnung, welche den Namürer Didzejan: 

Katechismus zum alleinigen Gebrauche für das Großherzogtum vorjchrich, 

den Katechismus von Pater Scouville in Schuß nahm und zeigte, daß 

diefer jenem vorzuziehen jet. Inzwiſchen hatte ihm ſein entichiedenes 

Auftreten in Merſch allmählig Veighelligfeiten mit der Ortsbehörde zu: 

gezogen. Um teils diejen zu entweichen, und teils auch die Ruhe, die 
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er bedurfte, zu finden, reichte er jeine Abdanfung ein und begab ſich 

1835 nach Echternach in die Zurücdgezogenheit, obgleich er hier in Ruhe: 

ſtand und ohne Anstellung lebte, gab er doc) jeine angewohnte Thätigkeit 

nicht auf; jo bejorgte er eifrig den Gottesdienft bei "den barmherzigen 

Schweitern in der Spitalsfirche, half dem Pfarrklerus tüchtig ans im 

Beichtituhl, schrieb auch noch Berjchiedenes, wie u. a. eine lateinifche 

Lebensikizze des Pfarres Coner, und hielt ſonn- und fejttäglich in der 

Pfarr: oder Spitalskirche wedende Vorträge bis nahezu an jein Ende. 

Er entjchlummterte am 25. Januar 1855, im einem Alter von 88 Jahren. 

Beder war zwar Fein alfjeitig wiſſenſchaftlicher Mann, dennoch) 

kenntniß- und urteilsvoll, und trug hierlands viel bei zur Verbreitung 

der Frint'ſchen Werke unter dem Landklerus. Gewiß kann es ihm mur 

zur Ehre geredjnet werden, daß er bei mangelhaften Borftudien ſo ſchnell 

geworden tft, was er war. Übrigens beſaß er ein cholerisches Tempera- 

ment, wodurd) er jich viele Gegner und Unannehmlichfeiten zuzog. Da— 

gegen war er aber auch entſchloſſen, unerjchütterlich in feinen Vorſätzen, 

unermüdlich bis zu feinem legten Athemzuge, gewiſſenhaft, zugänglich 

für alles Gute und echte, gewaltig gegen eintretende Hemmniſſe, be: 

geiftert Für's Große und Edele und fähig in's Wert zu jeßen jein 

Lieblingswort : „Für meinen Ehriftus laß ich mid freuzigen.* (Emgling 

Zur. Glanbensbetenner S. 104 und Dr. Neuens, SKirchenannalen von 

Bianden, bisher ungedrudte Monographie.) 

Als Beijpiel jeiner fenrigen Nanzelbemerfungen ſei hier mitgetheilt, 

daß als einst ein gewiffer Danff im Bianden in der Kirche durch Scdywägen 

Störung vernrjachte, Derr Beder feinen Vortrag unterbrad und laut in 

die Kirche hinabrief: „Danif; aus Hanf macht man Seile; aus den 
Seilen verfertigt man Stride, und mit den Striden hängt man die 

Taugenichtie, die das Wort Gottes nicht hören wollen nnd Ddasjelbe 

verachten". 

5. 1824—1842. Doener Heinrich. 

Geboren zu Nodershaufen an der Dur, war Doener als Student 

ein begeifterter Anhänger des thatfräftigen Pfarrers Yamberts Friedrich 

von Weiswanpad, des vermeintlichen Hauptleiters des Klöppelfrieges. 

Im Jahr 1798 fommandirte Doener während des Stlöppelfrieges die 

Dasburger zwei Tage lang. Er wohnte dem Gefechte von Dasburg bei 

und lief Gefahr, weil er jtudiert hatte, den Oberbefehl über die Auf— 

jtändischen übernehmen zu müſſen. An jeine Stelle trat jedoch Haller von 

Dasburg, weldyer bei Arzfeld das Kommando hatte, Über den Klöppel— 

krieg äußerte fich jpäter öfters Dechant Doener: „Dätte es der Klöppel- 

armee nicht an Munition, Waffen und erfahrenen Anführern gefehlt, To 
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würde ſie die Republik zwar nicht beſiegt, aber ihr doch ſehr viel zu 

ſchaffen gegeben haben.“ 

Dechant von Vianden war der hochw. Herr Doener Heinrich von 

1824 bis 1842, wo er die Pfarrei Düpperdingen übernahm. 

Seine legten Lebenstage verbrachte derfelbe, nachdem er ſich in den 

Ruheſtand zurücdgezogen, bei feinem jüngeren Bruder Adam, Pfarrer zu 

Dalheim, wo er am 13. November 1851 jtarb. 

6. 1842 — 1854. Frieden Mathias. 

Nachdem derjelbe mehrere Jahre die Stelle eines Neligionslehrers 

am Athenäum zu Luremburg bekleidet hatte, übernahm er die Berwaltang 

der bedeutenden Pfarrei Munshanien, von wo er 1842 zum Dedanten 

von Bianden befördert wurde. Dort ſtarb er am 8. Dezember 1854 

und wurde jeinem Wunjche gemäß in feiner Heimat Ehnen beitattet. 

7. 1855 —1869. Conzemins Micel. 

Geboren zu Erpeldingen bei Ettelbrüd war der hochw. Herr Con— 

zemius Decdant von Bianden von Anfang 1855 bis zum Auguſt 1869, 

wo er ſich nach Walferdingen in den Ruheſtand zurücdzog; dort ftarb er 

am 30. März 1879 im Alter von TO Jahren und 3 Monaten. 

Unter feiner geiftlichen Verwaltung erlitt die Kirche von Vianden 

in den Jahren 1856 bis 1858 im Innerm eine gänzlicye Umgeftaltung. 

Die Orgelbühne wurde um die Breite des Nordichiifes auf der Frauen— 

jeite verlängert und der neue Teil mit eimer fteinernen Treppe verichen. 

Die fleine weitliche Eingangsthiüre wurde umgebaut umd mit dem alten 

Marienbilde, das auf dem alten Oftportale Sakriſtei) Stand, geichmüdt. 

Der Tanfftein, der chedem am Wandpfeiler des weltlichen Einganges 

aufgeftellt war, ward an die Oſtſeite neben den Saframentsaltar verjekt. 

Der frühere Taufftein war im gotiichen Style, leider iſt deſſen Unter: 

ja abhanden gekommen; der fteinerne, mit Fialen und Wimpergen 

verzierte Unterfag des heutigen Taufſteines bildete einſt die Bekrönung 

eines in der Nähe des Hauptaltares eingemauerten Sakramentshäuschens. 

Die Kommunionbant wurde ganz nen gemacht mit gothiichem Geländer 

aus Eichenholz. Das große DOftfeniter des Nordichiffes wurde jugemauert 

und eim rundes Roſenfenſter eingelegt. Die bunte Berglafung des neuen 

Kreisfenfters, das Trinitarierfrenz in der Mitte, umgeben von zwölf 

Lichtſtrahlen, ſollte Ehiftus, umgeben von den zwölf Apoſteln verfinnbilden. 

8. 1869-1876. Colles Johaunes Baptiſt. 

Geboren zu Huldingen am 6. Januar 1816, wurde er zum Prieſter 
geweiht am 23. Auguft 1840, Seine Ernennung ats Vitar zu Orjain: 
faing Diözeſe Namür) erhielt er am 1. September 1840. Am 1. Juli 

1845 wurde er zum Pfarrer von St. Donat zu Arlon ernannt. Am 
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16. Jannar 1845 nahm er die Kaplansitelle von Dorſcheid (Clerf) an. 

Dann war er Pfarrer zu Wolflingen jeit dem 27. Juni 1845, zu 

Trotten jeit dem 15. Oftober 1851, zu Bögen (Elerf) jeit dem 25. Mär; 

1855. Am 27. Auguft 1869 wurde er zum Dechanten von Vianden 

ernannt. Dort wirfte er bis zum 12. Juli 1876, wo ihm die Dechanten- 

ftelle von Clerf übertragen wurde, Im Monat Fehruar des Jahres 

1887 zog er ſich nach erhaltener chrenvoller Entlaffung nad) Huldingen 

in den Ruheſtand zurüd, den er nad) einer langen und jegensreichen 

Wirffamfeit wohl verdient hatte. Er ftarb dajelbjt im elterlichen Haufe 

am 11. Sanaar 1897, im 81. Jahre jeines Alters. Unter ihm wurden 

am 23. Auguſt 1873 die neuen Stationen in der Pfarrkirche zu Vianden 

vom hocdhwürdigiten Herren Biſchof Nikolaus eingejegnet. 

9, 1876—hente (1900). Adehm Johann. 

Geboren am 15. Januar 1843 zu Aunglinfter, er wurde zum 

Priejter geweiht am 23. Auguft 1876 und erhielt jeine erfte Anftellung 

am 10. September 1867 als Vikar zu Diekirch. Bereits am 15. Sep: 

tember wurde er zum Pfarrer von Schifflingen ernannt und am 12, 

Juli 1876 zum Dechanten von VBianden befördert. 

itliscellanen, 

Einige weitere Notizen über unjern Landsmann Johannes Coricins.') 

Dem hochw. P. Anton Huonder, S.-J., ans dem Schriftitellerheim 

Bellevue, bei Luxemburg, verdanfen wir die nachjtehenden Mitthei- 

lungen, welche wir uns beeilen, unſerem vorigen Aufjage betreffs des 

„Breve Clemens’ VII an das Luremburger Bolt“ folgen zu laffen, und 

für welche wir dem hochgeehrten Herrn Einjender andurch öffentlich 

unjern beiten Danf ansdriücden. M. BLUM. 

Einige weitere interejlanten Notizen über unfern Coryeius und die 

Molle, die er als Freund und Gönner der römiichen Humaniften ſpielte, 

finden fi im dem großen Werfe von Girolamo Tiraboschi: Storia 

della TLetteratura Italiana. Tome VII, Part, 1, cap. IV, p. 112. sq. 

Der berühmte Literarbiftorifer handelt hier iiber die jog. Akademien, wie 

fie gegen Ende des 16. Jahrhunderts in verjchiedenen Städten Staliens 

entjtanden. ES waren dies Vereinigungen von Gelehrten, feingebildeter 

Literaten und Poeten, die fich regelmäßig zum Austauſch ihrer Gedan— 

fen, Ideen, zu jreumdichaftlichen Dijputationen über Fragen der Bhilo- 

n) ®gl. Ons Hemecht. 1900, 5. 236-240. 



jophie, Literatur und schönen Künfte verfammelten. Dieje Akademien ent: 

wicelten jich mehr und mehr zu ebenso vielen Brennpunkten wijlenschaftlicher 

Beitrebungen und humaniftiicher Studien. Solche Akademien waren 

beifpielsweife in Neapel, Florenz ꝛc. und vor allem in Nom, wo fie 

namentlich unter der glanzvollen Negierung Julius IL. und Leo X. zu 

großer Blüthe gelangten. 

Ein anichauliches Bild aus den Leben und Treiben diejer „Afade- 

demiker“ entwirft uns 1529 der freifinnige, jelbft als Dichter und 

Nenlateiner bochgefeierte Cardinal Jac. Sadolet, in einem Briefe an 

feinen Freund, den Dichter Angelo Eolocci. ') Er erinnert ihn am die 

ichönen Tage, die fie zufammen in Nom in Gejellichaft jo vieler geift- 

reicher Männer verlebt, an die fröhlichen Gaftmähler, die durch anre- 

gende Unterhaltung jo herrliche Würze empfingen, an die Zuſammen— 

fünfte (Akademien), die bald im Palaſte eines hohen Mäcen, bald in 

Ichattigen Gärten und bald an den Ufern des Tiber gehalten wurden, 

und zählt dann die einzelnen bedeutenderen Theilnehmer an diejen echt 

humaniftiichen Sympojien auf, einen Caſſanuova, Gapella, Bida, Be- 

roaldo, Pierio Baleriano u. a. m. Meitten unter dielen italienischen 

Berühmtheiten taucht dann auch umjer Luremburger Landsmann auf. 

„Und unter jo zahlreihen und bedeutenden Männern”, jchreibt Sadolet, 

„und vielen anderen, deren Namen ich nicht aufzuzählen brauche, fanden 

die feinen Sticheleien des Coryeius umd die föftlichen Scherze des Do- 

natus (dulees quoque Coryeii iracundias et gratas ineptias Donati), 
welche unjer Savoja, diejes wigigite aller Menjchentinder, jo geichidt 

heranszuloden verjtand, frohen Wiederhall." Nachdem Tiraboſchi dieſe 

Stelle aus Sadolet citirt, fährt er fort: „Der eben genannte Coricio 

oder wie andere ihn nennen Gorizio, pflegte diejen Gelehrten, beionders 

am Tag der h. Anna, ein Feſtmahl zu geben. Nähere Kunde darüber 

gibt uns ein Brief des Chriftoph Longolins?) an Laelius Marimus, der 

nicht datirt tft, aber in einem der legten Jahre Leo X. geichrieben 

fein muß, 3) im welchem Longolius anfrägt, ob Gorizio in dem Jahre 

1) Jacobi Sudoleti, Card. et Epise. Opera omnia. Veron. 1737. Tom. I. 
p- 117 59. 

2) Ueber diefen Chriftopb Yongolius fehe man: Louis Moreri. Le grand Die- 

tionnaire historique. (Bajeler Ausgabe von 1740) Band IV, p. 1023 ad vocem 

Longueil (Christophle de). 

3) Hier der Wortlaut des Briefes von Vongolius, den ich aus der Originalausgabe 

ausgeichrieben : 

„Sane quidem illud multo libentius legi, qno Jo. Gorytio, homini gratis- 

simo, offieium meum gratum signifieares,. Equidem dabo operam, ut neqne 

ipsum, neque alium quemqunın suscepti negoeii unquam poeniteat. De eodem 

Gorytio illnd mihi velim diligenter peorseribas, eequid saerum S. Annae diem 

anniversario illo studiosorum hominum eonventu epulisque celebrarit: an vero 

propter anni superioris dissidium, eoenas facere omnino desierit: au soda- 
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den genannten Tag gefeiert habe mit jenem Feſtmahle, das er den Ge- 

lehrten zu geben pflegte, oder ob der Gebraud wegen eines gewiſſen 

Zwiſtes im Vorjahre in Abgang gekommen, oder doc die Akademiker 

nicht dazır eingeladen wurden. Ich weiß gar gut, wie jplendid Gorizio 

bei diejen Gelegenheiten es gibt, und wie jehr den Afademifern befagte 

Feſtgelage gefallen. Ich nehme für jicher an, daß aller alte Zwijt bei: 

gelegt iſt.“ 

„Wir befigen auch noch einige lateinische Berje von Pierio Valeriano 

die eigens für eines diejer Corizianiſchen Feitgelage am h. Annatag ver: 

faßt find. !) Gorizio war von Nation ein Deuticher. Da er in Kom 

auf jeine Koſten 1514 in der Kirche des h. Auguſtin eine prädjtige 

Kapelle hatte errichten laſſen, thaten jich mehrere Dichter zuſammen, um 

jeine Frömmigkeit und Magnifizens mit ihren Verſen zu verherrlichen. 

litateım potius illam (scis quam dieo) non vocarit, reliquis coenam dederit, 

neque vero quam laute splendideque acceperit, quaero, (novi hominis magnifi- 

contiam) sed quid dietum, quamque frequens eonvivium eo hominum genere 

fuerit, qui se Academicos et esse et numerari existimant. Subvereor interdum, 

ut eum illis in gratiam redierit. Contra eum mihi in mentem venit, istius, ot 

eoenas et hortos Epieuri mirum in modum probari, hune autem mensas non 

sumptuose minus quam libenter instruere, iam nihil inimieitiarum reliquum 

esse suspicor. Tu me velim de tota diei illius ratione certiorem faeias. . . .* 

(Christophori Longolii Epistolarum Libri IV .... Basileae 1570; pag. 
107 34. — Ich babe gewiß deinen Brief um jo lieber gelefen, als du mich auf 

eine fühe Pflicht gegen Fo. Sorytius, einen fehr lieben Menfchen, aufmerkſam macht. 

Ich meinesteils werde mich bemühen, daß weder ihn, noch einen Andern, fein linter- 

nehmen jemals gerene; Ich bitte dich nun, mir genaue Auskunft zu geben, ob be- 

fagter Gorytius in dem Jahre den Fefttag der hl. Unna mit jenem Gaftmable gefeiert 

habe, das er den verfammelten Gelehrten zu geben pflegte, oder ob er wegen des im 

Vorjahre ftattgehabten Zwiſtes, von diefem Gebrauch vollitändig abgegangen sei; oder 

ob er doch den bekannten Verein (du weißt, welchen ich meine), nicht eingeladen, die 

übrigen aber gaftlid; bewirtbet babe. Ich frage aber nicht darnach, mit welchem reich. 

lihen Prunke diefe Gaftmähler gegeben wurden, denn ich kenne die Prachtenfaltung 

diefes Menschen, fondern, was man dabei jprad, und wie häufig ev jener Art von 

Menschen ein Gaftınahl gab, die da glauben zur Zahl der Akademiler zu gehören 

(die da wähnen Alademifer zu fein und als folche gehalten zu werden.) Eine geheime 

Beforgnis beichleicht mich bisweilen, ob er fid) mit jenen ausgeföhnt babe; wenn id 

aber binmwiederum daran denke, daß die Epiluräifchen Gaſtmähler und Gärten ihnen 

wuuderbar gefallen, und daß der Tiſch ebenſo reichlich als freudig gededt wird, fo 

dünkt mir, alle Feindichaft ſei verſchwunden. Ich bitte dich, gib mir vollftändig Auf- 

ſchluß über die ‚Feier dieſes Tages. 

Auch fonft läßt Longolius in feinen Briefen nah Rom den Sorytins grüßen. So 

lib. I. Ep. 29. pag. 72: Saluta mihi Gorytium, eui quod quidem potui in 

hae defensionum mearum editione testimonium dedi. — Grüße mir den Gory— 

tius, dem ich, in diefer meiner Bertheidigungsichrift, Zeugniß gegeben babe, ſoviel es 

in meinen Kräften ftand. 

1) Valer. Carm. Edit. Ven. 1550 p. 32 
g u 
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Diefe Gedichte wurden zu Nom 1524 von dem oben erwähnten Blojio 

PBalladio unter dem Titel Coryciana veröffentlicht. 

Weiterhin bejigen wir über die bejagten Gaftmähler und die fie 

begleitenden geiftvollen Unterhaltungen einen Bericht in dem Briefe eines 

gewilfen Blofio da Fabriano an olocci !) und im einigen unedirten 

Gedichten des Paolo Giovio, im denen dieſer den genannten Blofio in 

ſpaßhafter Weiſe vor Gericht zieht, unter der Anklage, daß er allein einen 

ganzen Faſanen aufgegeijen habe. 2) Denfelben Zwed haben manche 

der gegen Gorizio gerichteten Epigramme des Colocet, in denen Ddiejer, 

obſchon mit Gorizio ſehr befreundet, ſich doch manche Scherze und 

Sticheleien erlaubt. Bejonders zieht er Gorizio auf wegen jeines ftarfen 

Zrinfens und wegen jeiner Gewohnheit, jeden Augenblick jeine Zähne 

zu pugen.®) So wurden beim Glaſe und unter fröhlichen Scherzen 

Kunst und Literatur gepflegt und jelbit die Tafelfreuden in den Dienit 

der Wiſſenſchaft geſtellt.“ 

So weit der italieniſche Literarhiſtoriker. 

Ein Epigramm auf unſern Gorizio findet ſich auch unter den poe— 

tiichen Produkten des berühmten Sadolet (l. e. tom, Ill. pag, 261). 

Es lautet: 
Ad Janum Coryeium. 

Epigramma. 

Doetum et nobile te simul coegit 

Has, Jane, ingenii locare formas 

Illa est uobilitas, quod unus audes 

Nostro aevo veteres referre vultus, 

At quod laudis et artis est probandae, 
Hos si lux oculis det ulla nostris ; 

Credam ore haud alio nitere Divos. ®) 

Zitterarifche Movitäten. 

Held Antoine Charles Louis. Notre-Dame de Luxembourg. Preeis historique 
suivi de quelques exerceiees de piet@ en l’honneur de Marie, 

Mere de Jesus, Consolatriee des Affligßéös. (Illustrations de M. 

Engels.) Luxembourg. Soeiet& St-Paul. 1900. — Avee 12 illus- 

trations. 

1) Lancellotti, Mem. di Ang. Colocci p. 75. 

2) V. Aneedot. Rom. Vol. II. p. 181. 
3) Colocei, Poesie p. 75. 
4) Gerne hätten wir eine Ueberſetzung diefes ſog. „Epigrammes“ mitgetheilt, aber 

es fcheint ums dies viel cher ein Auszug aus einem größeren Gedichte zu fein; daher 

denn auch der Sinn fo unverftändlich ift, daß man eine getreue Ueberſetzung wicht Teicht 

geben könnte. 
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7 Idem. SZ ynoptiicher Unterricdt über die Verwaltung der Kirchen-Fabriken in 

der Diözefe Lnxemburg. Dit Bifchöflicher Drudgenehmigung. Yuremburg. 

St. Paulus-Geſellſchaft. 1900, 

Kellen Tony. Honorare denticher Dichter und Schriftfteller. Sonderabdrud ans „Nord 

und Eid, Eine deutfche Donatsfchrift. Herausgegeben von Paul Lindau“. 

Breslau. 5. Schottlaender, (Hefte 277 und 278) (1900 ) 

Koenig Alexander. Der bi. Willibrord als Kirchenpatron. — Heirathscontract vom 

„Jahre 1735. Sonder-Abdruf aus „Ons Hemecht*, Organ des Bereins 

für Yuremburger Gefchichte, Yıitteratur und Kunſt. (Luxemburg. P. Worre- 

Mertens 1900.) 

L’abbe Nie. Neuens. T'raitö de M&deeine naturelle seientifique. Tome Ier, 

Historique, Prineipes, Applications. Tournai. Typographie 

Decallonne-Liagre 1900. Prix 6 france, grand in 8° de 636 p. 

Lothringer Wallfahrtstieder zu U. 2. F. Maria, Mutter Jeſu, Tröfterin der Be 

trübten, von Luxemburg. Den glaubenstreuen Pilgern und frommen 

Marienverehrern Yothringens gewidmet. Luxemburg. St. Baulus-Druderei. 

1900. — Mit Titelbild. 
Dr. Mongenast Mathias. Congrös international des valeurs mobilieres. Le- 

gislation du Grand-Duche de Luxembourg sur les titres perdus 

ou voles. Luxembourg. Viet. (Veuve Leon) Bück. (1900,)} 

Dr. Müllendorff Julius 8, J. Die Heiligung der Handarbeit. Anleitung zur Voll: 

fommenbeit, zunächſt für Vaienbrüder, dann aber auch Allen nützlich, 

die ſich mit täglicher Handarbeit beichäftigen. Nach den Werfen von 

Felix Cumpfido und Thomas Yeblane, Prieftern der Geſellſchaft Fein, 

deutfch bearbeitet. Dritte Auflage. Mit Approbation des F.:b. Ordina— 

tiates und der Ordensobern. Innsbruck. Fel. Rauch. 1899. (Mit einem 

Zitelbilde.) 

Idem. Miniftrierbüchtein, Anleitung für den Miniftranten beim heil, Meßopfer. 

Vierte Auflage. Mit Gutheißung der f.-b. Ordinariate von Seckau und 

Gurk. Graz. Verlags-Buchhandlung „Styria“. Buchdruckerei Judenburg. 

1900. 
Dr. Müllendorff Karl. T’Halefnueeht vum neie Joer nom Lamartine. Le 

minuit de nouvel an par Lamartine. Letzebureg. P. Worre-Mer- 

tens. 1900. 

Idem. Die Jubiläumstirche. (Gedicht) Yuremburg. (Witwe) veon Büd. 1300. 

Societes des sciences medicales du Grand-Ducht de Luxembourg. Projets 
de loi sur l'exereice de Tart de guerir et sur llorganisation et 

los attributions du Collöge médieal, acceompagnes des rapports 

glabores par la Commission nommee par la Societe. Luxembourg. 

Th. (Emile) Schroell, (1900.) 

Wallfahrtslieder zu Maria, Mutter Jeſu, Tröftern der Betrübten! Feitgabe zum 

Jubeljabre 1900. Yuremburg. Berlag der St. Panlus-Druderei. 

Ausgabe A, Für gemifchten Chor, zugleich Begleitung für den ein- 

ſtimmigen Boltsgefang. 

Ausgabe B. Für vierſtimmigen Männerchor, 

Yıremburg. — Drud von P. Worre-Deertens. 

je] 

288 ER 



— ——— —— ——— F — Rind, BD MR Me 

= | A | 

® a! 

Et Oi | 41.597 Organ des ®s 
| 184 N Ltwenbunger Gi, 

Be nd 

E klengt leift Land. 

l. 

"T Ieıt an der Welt enzwo"sch e Land, Wei leiwer kent a senger Art; De Muerges- ann den Oweswand Verzielt dervun op senger Färt. Vil Scheins hien op der Rös geseit, Vil äner Länner gro%ss a reich ; M« frot hitn, wo" dät leifst wu®l leıt, A seeher klengt seng Entwert gleich: „K& scheinert Land ass mir bekant, „Weit’klengt leift Letzeburger Land.“ 

2 

Wou d’Urlzecht blenkt am Sonneschein, 

Ass d’Ierd e gellecht Paradeıs ; Ann op der Musel bleit e Wein, Bekant vu Reim£ch bis Paréis. Wa iel we! Gold e krellt am Gläs, Da glönnert d’A vu Lirwensloscht; Gleich kreien d’Su®rgen hire Päs, Ann alles sengt aus "voller Broscht : 
„K& scheinert Land ass ons bekant, "W eit' klengt leift Letzeburger L: und.“ 



3 

So" läng nach Stöl ann Eise klengt, 
Wist an dem Lännche Brout a Geld; 
Sei Gold aus dausend Eige blenkt, 
Wann d’Sonneglo"ss zeit iwer t’Feld. 
A wi® mat Loscht un d’Arbecht get, 
Liewt wei e Prenz a sengem Stöt, 
Wel hitn de Senn vun dem verstct, 
Wät Papp a Mamm him oft gesöt: 

„K& bessert Land ass ons bekant, 
Wei t'klengt leift Letzeburger Land.“ 

4 

Ann an dem Land 'sou schein a gutt, 
Do wunt e Vollek trei a bräf, 

Dem leiwer nach we! Geld a Blutt 
Seng Freihet a sein hel’ge Gläf. 
De Reiche wei den Arbechtsman 
Dreit deif am Hierz seng Hemechtsierd, 
Wo“ hi® mat Fride liewe kann, 
Ann d’Gleck him lächt beim wärmen Hierd: 

K& scheinert Land ass Gott bekant, 
Wei t' klöngt freit Letzeburger Land. 

W. 

La Maison Frangaise de Luxembourg 

NOTES D’E-ISTOIRBE 

par Alfred LEFORT, 

membre honoraire de l’Institut grand -ducal. 

INTRODUCTION 
Ich dien (je sers). 

{Dovise de Jean !’Avaugls). 

L’aceueil si bienveillant que nous avons regu dans cette 

Revue, la favenr que le publie a bien voulu t@moigner A notre 

etude sur „Les Frangais a Luxembourg“, nous imposent l’agr&able 

obligation de remercier cordialement, au debut de ce nouveau 

travail, et le Comite de „Ons Hemecht* et ses nombreux leeteurs. 

Nous avons contract A leur “gard une dette de gratitude, 

Le sentiment que nous en avons ne nous a pas permis de deeliner 
l’offre gracieuse des direeteurs de ce savant recueil; et, malgre 
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d’aimables ouvertures qui nous sont venues d’ailleurs, nous publions 
ieci le resultat de nos dernieres recherches. 

Aussi bien, le sujet que nous entreprenons de traiter sera-t- 
il, eroyons-nous, tout à fait a sa place. 

Il y a deux ans, nous avons parl& des Frangais a Luxem- 

bourg; aujourd’hui, nous donnons quelques notes historiques sur 

les „Luxembourg“ en France, ou, mieux encore, sur la Maison 

frangaise de Luxembourg. 

* 
* * 

On sait que la Maison souveraine de Luxembourg entrée, au 
XVe sieele, dans la maison d’Autriche, s’eteignit definitivement 
peu de temps apres, en 1457, avee Ladislas-le-Posthume, fils unique 

d’Elisabeth (fille de Sigismond) et d’Albert d’Autriche. Ladislas 

mourut au moment m&me ot l’on venait de ce@lebrer ses fiangailles 

avec la fille du roi de France, Charles VII. 

Gräce A une branche eadette qui, des le XIII® sieele, s’etait 

detachce de l’un des plus vigoureux rameaux de cette noble 

famille, et qui, avee Valeran de Luxembourg-Limbourg, eomte de 
Ligny, &tait venue s’implanter en France, ce grand nom, illustre 

A tant de titres, devait survivre encore et se continuer jusqu’ä 
nos jours. 

u". 
Malgré labsence de preuve absolue, les meilleurs auteurs 

admettent l’origine Carolingienne de la Maison de Luxembourg. 

Les pr&somptions sont telles, en effet, — pour qui lit attentive- 

ment les plus anciennes chartes et les premieres chroniques — 
quäl est diffieile d’en douter et, pour notre part, nous nous 
rangeons A cette opinion qui nous semble suffisamment etablie. Nous 

rattacherons done à son grand ancötre Charlemagne le fondateur 

de la Maison frangaise de Luxembourg. 
Pour cela, il nous faudra bien revenir sur l’histoire de la 

Maison souveraine, du X® au XIIIe siöcle. Mais nous le ferons 

avec diserdtion, nous eflorgant seulement de grouper, aussi claire- 

ment que possible, les dates et les faits éäPars en de nombreuses 
etudes difheiles à r&unir. 

Nous devons, à l’avance, pr@venir le leeteur que nous nous 

en tiendrons exelusivement à Ja descendance directe de Valeran, 

seigneur de Ligny et de Roussy, e&cartant, de parti pris, toutes 

les branches collaterales, pour nous renfermer ainsi dans notre 

sujet sans le compliquer ni le surcharger inutilement. 
C'est dire que nous suivrons scerupuleusement l’ordre chrono- 
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logique, le plus simple en Iui-m&me, le mieux adapté aussi A ce 
genre de travail. Nous pouvons done, des le debut, dresser une 

sorte de table des matieres qui sera, en möme temps, le tableau 

genealogique de la Maison frangaise de Luxembourg depuis son 

origine jusqu’ä nos jours. Ce tableau n’aura pas seulement l'avantage 

de bien limiter notre &tude, il permettra encore au leeteur de 

nous suivre apres avoir embrasse, d’un seul coup d’eil, le sujet 

dans son ensemble. 

* * 

TABLE DES CHAPITRES. 

Chap. I. — ORIGINE COMMUNE DES MAIsoXs DE lvxempours. 

(T63— 963). 

Les Carolingiens. — Les Comtes d’Ardenne, 

Charlemagne (T768— 814). 

Louis le Debonnaire (814— 840). 

Charles le Chauve (840— 877). 

Louis II le Begue (877 — 879). 

Cunegonde, petite-fille de Louis le Begue, marice A Vigerie, 

comte d’Ardenne, 
Sigefroy, leur plus jeune fils, fonde la maison souveraine de 

Luxembourg. 

Chap. II. — La Maison SouvERAINE DE Luxempoure (963 — 1457). 

l. Maison de Luxembourg (963—1156). 

Sigefroy (963 -998), premier comte de Luxembourg. !) 

Henri Ier le Vieil (998— 1027). 

Henri II le Jeune (1027—1047). 

Gislebert (1047— 1056). 

Conrad Ier (1056— 1086) — Ermesinde, sa fille, ınariee à 

Godefroy de Namur. 

Henri III (1086— 1096. 

Guillaume (1096—1128\, 

Conrad IT (1128— 1136) — dermier descendant mäle de Sigefroy. 

ll. Maison de Luxembourg- Namur (1136—1247). 

Henri IV lV’Avengle (1136—1196), eomte de Luxembourg et 

de Namur (petit-fils de Conrad Ier), 

1) Pour le „numerotage* des comtes de Luxembourg, nous adoptons 

eelui de Schatter. Quant à la fagon d'écrirs les noms propres, nous suivrons 

Vorthographe frangaise. 
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Ermesinde 2 me, marice ä Valeran III, Duc de Limbourg 

(1196— 1247 . 

Ill. Maison de Luxembourg-Limbourg (1247-1457). 

Henri V le Blondel (1247— 1281). 

Henri VI (1281— 1288. — (Son fröre, Valeran de Ligny, 

fondateur de la Maison francaise). 

Henri VII (1288—1309). 
Jean l’Aveugle (1309— 1346 .. 

Charles Ier (1346—1352\. 

Venceslas I® (1352—1383), premier Due de Luxembourg. 

Veneeslas II (1383 — 1419). 

Sigismond (1419 — 1437), dernier mäle de cette branche; 
Elisabeth, sa fille, &pouse Albert II d’Autriche (1437—1439). 

Ladislas le Posthume (1439 — 1457). 

Chap. II. — La Maısox FRANGAISE DE Luxemsourg (1288 — 1878). 

l. Maison de Luxembourg-Ligny (1288— 1371). 

Valeran de Lu:rembourg-Limbourg, Seigneur de Ligny et de 
Roussy (7 1288). 

Valeran II de Luxembourg (F 1353). 

Jean de Luxembourg (+ 1364). 

Guy de Luxembourg, eomte de Lieny (7 1371), epouse 

Mahaut de Chätillon, eomtesse de St. Pol. 

ll. Maison de Luxembourg-Ligny-St.-Pol (13T1— 

1557). 

Valeran III de Luxembourg, comte de St.-Pol et de Ligny, 

chätelain de Lille, Connetable de France (1399 — 1415). 

Jean, eomte de St.-Pol et de Brienne (7 15307). 

Le PBienheureux Pierre de Luxembourg, &vörgne de Metz, 

cardinal A Avignon (1369187). 

Andre de Luxembourg, évéque de Cambrai (7 13961. 

Louis de Luxembonrg, evöque de Therouanne, archevöque 

de Rouen, Cardinal (7 1445). 

Pierre IT, eomte de Luxembourg-St-Pol (+ 1435). 

Jean, eomte de Ligny (fr 1440). 

Louis de Luxembourg, comte de St.-Pol, connctable de 

France (1418— 1475. 

Jean de Luxembourg, tue & la bataille de Morat (+ 1476). 

Pierre II de Luxembourg, marié a Marguerite de Savoie, saaur 

de Charlotte, reine de Franee, ı7 1482. 

Antome Ie (7 1500. 
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Charles (7 1530). 

Antoine Il (+ 1557). 

Ill. Maison de Luxembourg-Piney (1557—1661). 

Frangois de Luxembourg, due de Piney et prince de Tingry 

(+ 1613). 

Charles II (7 1608). 

Henri, due de Piney (7 1616), dernier mäle de la ligne. 

Marguerite-Charlotte de Luxembourg (7 1680), duchesse de 

Piney-Luxembourg, marice à Charles-Henri, comte de Clermont- 

Tonnerre. 

Marguerite-Charlotte-Bonne-Thertse de Clermont-Luxembourg, 
duchesse de Piney-Luxembourg (7 . . .), marice, le 17 mars 1661, 

a Francois-Henri de Montmoreney, comte de Boutteville. 

IV. Maison de Luxembourg-Piney-Montmorency 
(1661— 1878), 

Francois-Henri de Montmoreney-Luxembourg, duc de Piney- 

Luxembourg, mar&chal de France (1628— 1695). 

Charles-Frangois-Frederie, due de Piney-Luxembourg (7 1726). 

Charles-Frangois-Frederie, due de Luxembourg, mar&chal de 

France (1702— 1764). 

Anne-Francois (7 1761) — dernier de sa branche. 

Charles-Anne-Sigismond, duc de Chätillon et due d’Olonne, 
puis duc de Piney-Luxembourg (7 1777). 

Anne-Paul-Emmanuel-Sigismond, prince de Luxembourg, 

mar£chal de camp (7 1790). 

Anne-Charles-Sigismond, due de Piney-Luxembourg et due de 

Chätillon (7 . . . .). 
Charles-Emmanuel-Sigismond de Montmoreney - Luxembourg, 

due de Luxembourg, pair de France (1774—1861) — dernier de 

la branche Chätillon-Olonne. 

Anne-Edouard-Louis-Joseph, due de Montmoreney-Beaumont, 
puis due de Piney-Luxembourg, prince de Luxembourg, pair de 

France (1802—1878), dernier rejeton mäle de la branche de 
Tingry-Beaumont et de la Maison de Montmoreney-Luxembourg. 

* 
* * 

BIBLIOGRAPHIE. — Quant à la bibliographie spéciale aux 
Maisons de Luxembourg, elle est — comme bien !’on pense — 

des plus considerables. Elle comprend une bonne partie des 
ouvrages qui ont été Cerits sur le moyen-äge. Et l’on sait que la 
literature medi@vale s’enriehit tous les jours d’etudes nouvelles 

et fort int@ressantes. 
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Nous eraindrions done de paraitre faire un talage d’&rudition 

deplace& dans cette préface en £tablissant des a present cette biblio- 

graphie, 

Toutefois, pour eeux de nos lecteurs qui seraient desireux de 
nous suivre dans le cours de notre r&eit et de se reporter eux- 

mömes aux sources, nous indiquerons prineipalement: 

Sur les origines carolingiennes de Sigefroy, les 

savantes etudes de M. le professeur SCHÖTTER (mises en ordre et 

commentdes par MM. A. Hercıenx et van WERVERE); Dom CALner, 
Histoire de Lorraine; et ÜHistoire du royaume de Lorraine sous 

les Carolingiens de M. Rosert Parısot, agrégé d’Histoire & la 

Facult& des lettres de Paris, ainsı que sa these sur les origines 

de la maison de Lorraine. 

Sur Thistoire generale de la Maison de Luxem- 
bourg proprement dite: Berters, Historia luwemburgensis ; 

l Histoire des comtes et ducs de Luxembourg de NieoLas VIGSER 

(1619; d’Axpre Du Cuesse, Histoire gendalogique des Maisons 

de Luxembourg et de Limbourg (1631); les huit volumes in-quarto 

de l’Histoire du duche de Lu.cembourg et du comte de Chiny du 

pere Jesuite BertnoLer (1743) — eompilation indigeste et souvent 

erronde, mais ou se trouvent de precieux documents et renseigne- 

ments; le Voyage historique et pittoresque du chevalier Lev£kque 

DE LA Basse-Moürurte dans le grand-duch® de Luxembourg 

(1844); les huit volumes de V’Mistoire de Limbourg du chanoine 

Ersst, publies par Ed. Lavalleye (1837—4T); enfin, les ouvrages 

plus récents de Marceutin LAGaRDE, Flistoire du duche de Lu.cem- 

bourg (1850), et du docteur GL&sexer de Diekirch, Ze grand- 

duche de Luswembourg historique et pittoresque (1885). 

Pour la partie qui concerne specialement la 

branche frangaise de la Maison de Luxembourg, 
nous indiquerons, outre les ouvrages déjä eites, — et les chroniques 

de Fronvarn, de Frorssart et du bon Sire de Joisviune: — le 

grand Dictionnaire historique de Morsrı; U fistoire gendalo- 

gique et chronologique de la Maison royale de France, du Pere 

AnsELME; le Dietionnaire de La Ünesyavre-Despors; VArmorval 

de France, de »’Hozier; \' Histoire gendalogique des Pairs de France 

de DE ÜburceLtes: les savants travanx de M. Liox Gautier sur la 

Chevalerie; les études si preeises de M. Freperie Massox, et les 

grandes eneyelopedies et biographies gzéönérales de Micmaup et de 

LAnMIRACLT. 

Et, enfin, pour tout lenscnble documentaire da travail, nous 
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devons une mention toute speeiale A ce tresor mépuisable d'éru— 
dition medievale ou les chercheurs vont récolter, sans grand eflort, 

leur science — parfois de fraiche date: le Aepertoire des Sources 

historiques du Moyen- Age, de M. labbé Unysse CuevALier. 

(A suiere.) 

— (| 

Eng drölech Säch. 
REP DEGEEES 

’T ass wirklech dach eng drölech Säch 

Mat onsem Led ann onsem Trauern. 

Oft trefft onst Hierz e schweire Schläg, 
Dir möengt gewess, 't gif eiweg pauern. 

M& kaum lächt him e Sonnebleck, 

Da si vergi"ss och schon seng Suergen, 

A gleich get hat bei d’Hoffnonk d’Gleck, 

Wei bei e Banquier fresch séch bu’rgen. 

Biographiche Notizen 

sur Gefhichte der Stadt Vianden. 

Von Alex König. 

I. — Die Deshanten von Vianden 1802—1900, 

Fortſetzung.) 

Dank dem Bemühen des Herrn Dechanten Adehm und der Unter— 
ſtützung der Regierung und einiger Privaten iſt unter der geſchickten 

Leitung des damaligen Staatsarchitelten Herrn Arendt die Viandener 
Pfarrkirche einer gründlichen und glücklichen Reſtauration unterzogen 

worden. Die ganze Kirche, die Säulen, das Gewölbegerippe und die 

beiden Grabinonumente Beinrihs von Naſſau, geitorben 1589, und 

Marias von Spanheim, geftorben 1400, wurden von der Schmußigen 

Tünche befreit, womit man fie während mehreren Yahrzenten in unver— 

ftändiger Weiſe bejchmiert hatte. Die Seitenfeniter wurden im die 

frühere Form gebracht mittelft Maßwerk und Griſaille-Verglaſung mit 

den Bruftbildern der Kirchenpatrone, der jogenannte Antoniusaltar, ein 
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Reliquienſchrein aus der Schloßkapelle herſtammend, in das rechte Schiff 

vor den Predigtſtuhl zum Chore hin verſetzt, das Chor mit herrlichen 

frühgotischen Farbenfenſtern geſchmückt, die dasjelbe in ein geheimnißvolles 

Dunfel hüllen, und in das Nordſchiff der Kirche (im Dezember 1889) 

ftatt des früheren Nojenfenjters jenes herrlich gemalte Fenſter eingelegt 

mit den Bildniſſen Heinrichs J. Grafen von Vianden und deſſen 

Gemahlin Margaretha von Courtenay, ſowie deren Tochter Yolanda, 

Gräfin von Vianden und des hl. Johannes von Matha, Stifters des 

Trinitarierordens, das die Gründung des Trinitarierkloſters und der 

Trinitarierfirche zu Vianden daritellt. Die Kirche zeigt nach ihrer glücklich 

ausgeführten Neftauration wieder die jo ausgezeichnet ſchönen urſprüng— 

lichen Formen, und das jo peripeftivreiche Innere derjelben macht den 

ernit-feierlichen, zur Andacht ftimmenden Eindrud der bejferen Gottes: 

hänjer aus dem glaubensfreudigen 15. Jahrhundert. 

UI. — Vikare und Bapläne von Vianden. 

A. — Schloßkapläne. 

Schon in der Schenfungsurfunde des Trinitarierklofters zu Vianden 

am 24 Mai 1248 hatten die edlen Gründer desjelben, Graf Deinric J. 

von Bianden und deſſen Gemahlin Margareta von Gourtenay, den 

Patres die Verpflichtung auferlegt, den Gottesdienſt in der Schloßfapelle 

durch einen ihrer Prieſter bejorgen zu müſſen. Dies thaten die Trinitarier 

auch ſtets bis zur Aufhebung ihres Nlofters im Jahr 1785. Bon da 

an finden wir einen eigenen Schloßtaplan zu Viaunden augeftellt. Das 

Stadtardiv erwähnt mehrere derjelben. So unterzeichnet 1785, am 1. 

Nun, Demuth N. als Vilarius einen Taufakt, worin Anna Katharina 

Bettinger aus Nenerburg, die Gattin von Bogel, als Bathin figurirt. 
1785, am 20. Dezember zeichnet Bet Antonius als Schloß— 

faplan einen Taufakt, worin das hochadelige Freifräulein Ama Philippina 

de Baring aus dem Schlofie zu Vianden als Pathin figurirt, 

1805— 1808 war Schwart Andreas Schloßkaplan. 

Derjelbe wurde 1808 zum PBfarrdechant von Vianden ernannt und 

ftarb im Jahre 1811 1. Seite 3). 

B. — Rifare. 1849 — 1900. 

Nachdem 1802 die Borftadt von Wianden von der “Pfarrei Roth 

abgetrennt worden, ftand fie unter der eigenen Verwaltung eines Naplans 

oder Bifars, der von der Pfarrkirche abhängig war, aber in der Vorjtadt 

wohnte. 

In jpäteren Jahren bezog der Vikar eine Wohnungsentichädtgung 

von der Gemeinde und erhielt Staatsgehalt. 
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Bon den Bilaren, die in den letzten fünfzig Jahren zu Vianden zu 

Bianden wirkten, erivähnen wir: 

1. 1849 — 1851. Meyer Johann. Geboren zu Borhorn am 21. 

Februar 1822, wurde er zum Prieſter geweiht am 1. September 

1849, wirkte als Bilar zu Vianden bis 1851, darnach als 

Pfarrer zu Heiderſcheid bis 1857, in welchem Jahre ihm 

die Pfarrei Eyſchen übertragen wurde, wo er nad) jegens- 

reichem Wirken am 22. Mai 1877 ſtarb. 

2. 1851— 1856. Hall Johann, war längere Zeit Vikar zu Vianden 

und jtarb als Pfarrer zu Holzem am 22. Dezember 1880, 

im Alter von 61 Jahren. 

3. 1856—1859. Sar Johann. Geboren zu Yuremburg, Claufen, am 

9. Auguſt 1829, wurde er zum Priefter geweiht am 30. 

Auguft 1859, Vikar zu Bettemburg am 24. Zeptember 

1855, zu VBianden am 16, Dezember 1856, Pfarrer zu 

Machthum am 1. Zept. 1859 und zu Niederdonven am 14. 

Dftober 1869, wo derjelbe noch heute (1900, ſegensreich 

wirft. | 

4. 18591863. Meyers Jacob. Geboren zu Bondorf am 9. Februar 

1827, wurde er zum Prieſter geweiht am 25. Auguſt 1858, 

als Kaplan zu Dorſcheid angeitellt 29. September 1858, 

war Vikar zu Vianden vom 28, Auguſt 1859 bis zum 25. 

November 1863, wo er zum Pfarrer von Hesperingen 
befördert wurde. Zum Pfarrer von Dofingen ernannt am 

17, November 1572 nahm er feine ehrenvolle Entlaſſung 

am >31. Sept. 1896 und jtarb zu Dofingen am 8. Januar 

1598 im Alter von TI Jabren. 

5. 18635— 1866. Dupont Jakob. Geboren zu Luxemburg am 19. 

Juni 1857, wurde er zum Priefter geweiht am 1. September 

1860, Kaplan zu Klein-Reisdorf bis zum 11. September 

1863, wo er zum Bilar in Vianden ernannt wurde. Am 17. 

Auguſt 1866 wurde er zum Pfarrer von Hobſcheid ernannt, 

Harrer zu Fonhren am 7. Dezember 1877 und zu Beles 

am 17. September 1880, wo er noch heute erfolgreid 

wirft. 

6. 1866-1870. Wampach Johann. Geboren zu Medernacd am 

>. März 1841, war er 1866 bis 1570 Bifar zu Vianden und 

itarb als Pfarrer zu Fentingen am 25. Oftober 1871. 

Sr war auch ichriftitelleriich thätig und veröffentlichte: 

ar Yeben der Gratin Yolanda von Vianden nad Aler, 

Wittheim, 52 2. in 8%. Negensburg, Burftet. | 
Ic æ & 
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—10. 

11. 

12. 

b) Die Schloßruine von Vianden — im Luremb. Haus: 
falender 1870, ©. 125—-138. 

e) Der Herr von Burjcheid und der Abt von Maximin 

— im Lux. Daustalender 1871. S. 69— 171. 

d) Der Menſch und die Natur — im Luxemb. Sonntags: 

blättchen, 1870, Nr. 21, 23, 30, 31, 33, 34, 42, 45, 47, 

49 und 1871, Nr. 5 u. 6. 

1870— 1871. Beiffer Johann. Geboren zu Eppeldorf am 31. 

Mai 1846 wurde er zum Priefter geweiht am 26. Auguſt 

1870, Vikar zu Vianden am 9. Sept. 1870, Vikar zu Befort 

am 17. Sept. 1872, Pfarrer zu Meyſenburg am 12. Juli 

1876, zu Desperingen am 30. Sept. 1884, zu Eich an der 

Alzette am 15. Mai 1890, zum Präſes am Prieſterſeminar 

berufen am 7. Auguſt 1899, und zum Domfapitular ernannt 

am 22. Auguſt 1899. 

1872— 1880. Weihnacht Michel. Geboren zu Tüntingen am 

27. Mai 1845, wurde er zum Briefter geweiht an 24. Auguſt 

1872, zum Bifar zu Vianden ernannt am 17. September 

1872, Pfarrer zu Hoſcheid am 27T. Mai 1880, zu Befort 

am 1. April 1887, Pfarrdechant in Niederwilg am T. 

November 1898. 

18801887. Maeillet Theodor. Geboren zu Nodershaufen am 

4. Juli 1850, wurde er zum Prieſter geweiht am 24. 

Auguſt 1877, Kaplan zu Biwels am 24. Sept. 1877, Vikar 

zu Bianden am 30. April 1880, Pfarrer zu Tadler am 23, 

November 1887, zu Bögen am 25. Februar 1801, nnd von 

dort am 25. Mprit 1900 zum Pfarrer von Beckerich 

berufen. 

1888 — 1891. Stieffer Ludwig. Geboren zu Semmingen am 24. 

Februar 1860 wurde er zum Prieſter geweiht am 10. Aug. 

1888, Bifar zu Bianden am 17T. Sept. 1888, zu Weimers: 

fir am 16. Zept. 1801, Bfarrer zu Döningen am 1, 

Sept. 1898. 

1891— 1898, Theiien Nifolas. Geboren zu Aspelt am 18. 

Juli 1863 wurde er zum Priefter geweiht am 10, Auguſt 

1891, Vikar zu Vianden am 28. Auguſt 1891, zu Nieder: 

wilg an T. November 1898. 

1898 heute (1900, Stronf Beter. Geboren zu Berdorf am 4. 

Januar 1867, wurde er zum Priefter geweiht am 10, Aug. 

1893, Staplan zu Schrondweiler am 1. Zept. 18095, Vikar 

zu Vianden am 7. November 1898, 
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C. — Kapläne von Biweld (Biauden; 1874—1B888. 

Die Ortſchaft Biwels, welche heute < 1900) gegen 210 Einwohner zählt, 

wurde früher von dem Zeellorger vom Schloß Falkenſtein mit verwaltet. 

Ber der Neueinteilung der Pfarreien im Jahre 1802 und der Aufhebung 

der Pfarrſtelle zu Falkenſtein wurde Biwels der Pfarrei Fuhren ein: 

verleibt. Wegen der allzugroßen Entfernung von ihrer Brarrlirche, 

wurden die Einwohner von Biwels in jpäteren Jahren nad) Vianden 

eingepfarrt, erhielten aber erſt 1874 einen eigenen Kaplan, der im Dorfe 

wohnte, als fie die Kapelle und die Kaplanswohnung in ordentlichen 

Ztand jeßten. Zeit 1888 haben diejelben feinen eigenen Naplan mehr, 

jondern der Gottesdienst und der dhriftliche Unterricht werden vom Vikar 

aus Bianden bejorgt. 

Rei Ausbruch der franzöfischen Nevolution war Beder Klemens 

Seelſorger von zFallenftein und Biwels. Er hielt ſich während der 

Mevolution zu Weiler auf, ging unerſchrocken von Ort zu Ort die Deils 

geheimmiffe Ipenden, wurde am 6. Floreal des Jahres VI verhaftet, 

entging aber, indem er ſie täwichte, den ihn nach Vianden hin abführenden 

Sendarmen und hielt ſich von da am verborgen bis zu feiner Xos- 

ſprechung von der VBerbammungsitrafe am 2% Pluvioſe, Jahr VIII. 

(Engling, Slaubensbefenner, S. 159.) 

In ipäteren Jahren finden wir als Kaplan von Biwels: 

Schant Willibrord. Geboren zu Schlindermanderjcheid 1754, 

war er Kaplan dafelbit beim Ausbruch der Revolution, wo er gefaugen 

und nach Mochefort und der Inſel He abgeführt wurde. Nach einer 

Rückktehr wurde er 1801 Pfarrer von WBrandenburg und jpätc von 

uhren, von wo er jchlienlich nach Biwels verlegt wurde Er ſtarb am 

20, Februar 1826, im Alter von 75 Jahren. (Engling, Glaubens: 

befenner, S. 64. 

Zon 1874 an waren Naplan zu Biwels: 

1. Keipes Johann Peter, 20. September 1874 bis 12, Juli 1876, 

Er war geboren am 10. Mai 1840 zu Knaphoſcheid, zum Prie— 

jter geweiht am 21. Auguſt 1869, Kaplan zu Bimels am 20, 

Zept. 1874, Pfarrer zu Untereiienbad vom 12. Juli 1876 

bis 21. Zept. 1881, Pfarrer von Perle von da bis 25. 

Zcpt. 1889, Pfarrer von Röſer von da bis zu jeinem Tode 

am 20. Mprit 1805. 

>, Thein Dominif, 12. Zept. 1876 bis 24. Sept. 1877, 

wo er zum Kaplan von Alirier ernannt wurde. 

3. Maillet Theodor, 24 Zept. 1877 bis 30. April 1880, 

wo er zum Bifar von Vianden ernannt wurde, 

4. Gleis Michel, 21. Zeptember 1881 bis 25. Mai 1883, 

wo er zum Wifar von Diekirch ernannt wurde. 
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5. Molitor Michel, 20, September 

1885 bis 26. März 1884, 
wo er zum Kaplan von Kehmen ernannt wurde. 

6. Waltzing Jakob, 30. September 1884 bis 30. Januar 1885, 

wo er zum Kaplan von Winieler ernannt wurde. 

. Wolff Baspar, 23. September 1885 bis 12. Dezember 1888, 

wo er zum Vikar von Nemich ernannt wurde. 

III. — Bifchöfe aus Vianden. 

1. Raucherins oder Ratherius von Vianden, * 974. 

Sohn eines der erjten vandaliichen Fürften, die auf dem Schloffe zu 

Vianden lebten, war er 925 Profeßmönd im Kloſter zu Lobbes im Henne— 

gan in Belgien, und wurde jpäter Bilchof von Verona (Bertels, hist. 

lux. p. 109). Zweimal verjcheucht, bejtieg er 953 den «Bilchofsjig von 

Lüttich, auf den er jchon 959 reſigniren mußte wegen feiner Tatyrijchen 

Äußerungen im Reden und Schreiben. Er ftarb in der Abtei Lobbes, 

die eine Pflanzftätte der Wiffenichaft war, und hat mehrere Werke, u. a. 

ein Leben des hi. Ursmar verfaßt. Vgl. Leben des Ratherius, Weger 

und Welte, Nirchenlerifon X. Bd. p. 789). 

2. Gottfried von Vianden, Erzbiſchof von Trier 1125-1128, 

wahrjcheinlich der heim des eriten geichichtlich befannten Srafen von 

Bianden Friedrich 1. (1124—1150). 

Er war Ardidiafon oder Chorbiichof von Trier, als er 1124 nad) 

dem Ableben des Erzbiſchofs Bruno, Grafen von Belheim, vom Klerus 

und Bolk zum Erzbijchof von Trier erwählt wurde. Im Jahre 1125 

bei Gelegenheit des Neichstages zu Worms fonjetrirt, fand er bei der 

Verwaltung feines Bistums jo große Schwierigkeiten, daß er im dritten 

Jahre feiner biichöflichen Negierung auf feine Würde verzichtete, jich in 

die Einjamfeit zurüczog und in hohem Alter am 23. November 1128 

jtarb. Sein Nachfolger Meginher (7 1130) ließ ihn im Dome zu Trier 

auf der Evangelienjeite beijegen. 

3. Deinrid don Vianden, Biichof von Utrecht 1250— 1267, 

dritter Sohn des Grafen Heinrich 1. von Bianden und Meargarethas 

von Gourtenay war Dompropft zu Köln, als er 1250 nad der Re— 

fignation von Goswin von Amſtel, des 37. Biichofs von Utrecht, auf 

diejen Stuhl erhoben wurde. Er ließ jeine baufällige Nathedrale wieder 

herjtellen, die von König Dagobert I. errichtet und ſchon von Biſchof 

Adelbold (1009— 1024) ausgebeifert worden war, Diefelbe wurde jedoch 

erjt nach feinem Tode vollendet, der ihn am >. Juni 1267 ereilte. 

Heinrich trat auf als Vermittler zwiſchen feinen Eltern und jeiner 

Schweſter Nolanda, bei deren Borhaben in das Kloſter don Marienthal 

einzutreten, jowie bei den Verhandlungen zwiichen feinem Bruder Philipp, 

| 
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Graf von VBianden, und dejjen Neffen Heinrich bet des erjteren Gefangen: 

haltung zu Schöneden. Mit thatkräftiger Hand verſuchte der Biſchof 

jelbjt durch friegeriiche Unternehmen die innere Ruhe in jeinem Bistum 

herzuftellen. Er schenkte das Stadtreht an Haſſelt 1252, Amersfort 

1259, nud Ondewater, jtiftete ein Kapitel zu Steenwiyk und beſchenkte 

reichlich das Kloſter Marienthal bei Deventer. Sein Leichnam wurde in 

der Kathedrale zu Utrecht beigelegt. 

Seine Grabinjchrift lautete: 

Qui nova praecelsi jecit fandamina templi, 

Praesidium Vreland extruit huie populo 

Vir placidus, recti eustos, virtutis amator, 
Tempore quem nullo laus reticenda manet. 

4. Johaun von Vianden, geitorben 1366, 

Zohn des Grafen Gottfried II. von Vianden, der 1272 bis 1308 regierte 

und 1515 ſtarb und deilen zweiter Gemahlin Luitgarde von Yigny, war 

zuerst Nanonifer an der S. Lambertuskirche zu Lüttich, wurde jpäter 

zum 42. Biichof von Therouanne und ſchließlich 1944 zum Grzbiichof 

von Rheims erhoben, als welcher er 1566 itarb. 

\ 

IV. Weltgeiftlihe aus Bianden. 
“Dan 

1. Walther von Bianden, Prieſter, 1555. Pfarrer an der Kirche 

zu Meſſerich, erflärt in einem Akte mit Johann, Graf von 

Falfenftein, vom 15. September 1333 (in erastino, festi 

exaltationis sae CUrueis), daß der Neftor an der Kapelle 

zu Falfenftein berechtigt it, alljährlich zehn Malter Getreide 

von dem Zehnuten der Stirche zu Meſſerich zu bezichen. 
(Publie. tome 19, (1863) n® 169 p. 119.) 

2. Copgen Johann aus Vianden, Priefter 1510, wird endgiltig 

imveltirt mit der Pfarrkirche zu Minfelt am 23. Febr. 1510 

durch Johann von Molingen, Deren zu Duna, Dens: 
burg, Siebenborn und Daitel. (Publie. tome 33 Chartes 

Reinach n® 2453 p. 427.) 

>. Dyrold Johannes aus Bianden, Pfarrer zu Kirprich, unterzeich— 

net zu Merſch am 12. Juli 1570 die Publifation der Be: 
ihlüffe von Trient. 

Majerus, Geſchichte von Merſch.) 

+ Noip Johann aus Bianden, war 1570 Kaplan und ſtellvertre— 

tender Pfarrer zu Düdelingen. Derſelbe erhielt als Einkünfte 

Gehalt) 30 Malter an gewöhnlichen Früchten und von der 

fleineu Nente den Betrag von zwei Thalern, jowie 8 Karren 

Hen und hatte 3 Morgen Land. Mach Heydinger, Archi- 
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diaconatus bei Kohn, Seigneurie de Dudelange 1894, 
p- 231.) 

Kohann von Vianden, Prieſter, ift am 27. Juli 1570 regens 

in der Bfarrei Bickendorf, Def. Bitburg, bei Gelegenheit 

der Viſitation des Biſchöflichen Archidiafons. 

(Heydinger, Archidiaconatus p. 310.) 

6. Michael von Biauden, it am 27. Juli 1570, Bajtor in Synz— 

jelt, Defanat Bitburg, bei Gelegenheit der Bifitation des 

Biichöflichen Archidiakons. 

(Heydinger, Archidiaeonatus p. 310.) 

. Byder Balthaſar von Vianden ift am 12. Juli 1570 Pfarrer 

zu Attert, Dekanat Merich, bei Gelegenheit der Lifitation 

des Biſchöflichen Archidiafons. 

(Heydinger, Archidiaconatus p. 243.) 

8. Mercatoris Johann aus Bianden, Prieſter, empfing am 18. 

April 1622 durd öffentliche Urkunde des Johann Wilhelm 

Husman von Namedy, Kanonikus und Archidiakon von 
Trier vom Titel des hi. Petrus, den Altar der bi. Maria 

Magdalena in der Pfarrkirche von der hi. Jungfrau zu 

Weidingen bei Bittburg. (Publ. 36, n® 2766.) 

9 Beyder Peter. Prieſter, Rentmeiſter des wohlgeborenen Herrn 

de Biever, hat mit Zuſtand vieler Gönner die Kreuzkapelle 

bei Neuerburg gebaut. 1707 begann man mit dem Bau des 

Chores, der 1712 eingeweiht wurde. 1715 wurde die Safriftei 

errichtet und 1720 das Kirchenſchiff vollendet, das jedod) 

bereits 1744 wieder abgebrochen und neu aufgeführt werden 

mußte. Derjelbe fundirte am 8. Januar 1721 am dieler 

Kreuzkapelle ein beneficium simplex familiare. Nach dem 

Willen des Stifters jollte das beneheium bei den Nachkommen 

jeines Stiefbruders Bhilipp Scheuls, Wollweber zu Vianden 

bleiben, fobald der Stifter jelbjt mit dem Tode abgegangen 

wäre. ‚Zeitlebens war der Stifter ſelbſt der Benefiziat. 

Wenn jedod in diejer Familie feine geeigneten Nachfolger 

vorhanden ſeien, sollte das Benefizium zunächſt den Nach— 

fommen feines Betters Johann Adam Beyder zukommen. 

Falls aud) hier feine geeignete Perſon für das Benefizium 

vorhanden jei, sollte der Paſtor von Neuerburg und zwei 

Synodales das Benefizium an einen Neuerburger Geiitlichen 

übertragen. (Mus den Original:Urfimden im Pfarrarchiv 

zu Nenerburg.) 

10. Köntgen Johann Nikolas, Pfarrer in Oberwampach 1715 bis 

1743. Geboren zu VBianden führte er fein Hirtenamt unter 
oJ 2 
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vielerlei Beſchwerden und Nörgeleien, ſelbſt Prozeſſen, mit 

vieler Thatkraft und Erfolg. Bei Beſetzung der Pfarrei war 

ein Streit ausgebrochen zwiſchen den Collatoren der Pfarrei, 

indem der Herr von Oberwampach abwechſelnd mit andern 

Herren das Kollationsrecht ausübte. Er führte mit vieler 

Sorgfalt die Pfarrregifter und teilte in dem Tauf-, Heirats— 

und Sterberegifter viele hiftorische Notizen über feine Pfarrei 

und Erlebniſſe daſelbſt mit, die oft ein naives Bild der da— 

maligen Verhältniſſe und Zuſtände geben. Meiners Geſch. 

von Oberwampach in H&mecht 1900 p. 228 u. ff. 

11. Fiſchbach Neinard, geboren zu Bianden am 6. Dezember 1795, 

war 1840 Pfarrer zn Marain in Belgien. 

12. Wahl Nikolas, geboren 1805 zu Bianden, zum Prieſter geweiht 

1829, war er Kaplau in Jnugeldorf, dann Pfarrer in Mert 

holz und in Brachtenbach vom April 1855 bis Dezember 1862 

und in Iſchpelt 1862 bis 1870. Seine legten Jahre verlebte 

er in der Zurückgezogenheit zn Wianden, verfah dabei den 

Sottesdienft an der 2. Nikolaus: Kapelle in der Vorſtadt und 

jtarb am 16. Jannar 1874 im Alter von 68 Nahren. 

13. Gruber Mathias, geboren zu Vianden am 28. April 1805, zum 

Briefter geweiht am 5. April 1828, Vikar zu Roſſart, 

Kanton Venfchatean am 5. Mai 1828, Militär-Almoſenier 

zu Namür am 19 Dezember 1831. Er wurde am 21. 

Juni 1863 Ritter des Xeopold-Ordens, nahm jeine Ent: 

lajiung am 11, März 1871, erhielt die Dekoration des 

Givilfreuges erfter Klajie am 9. Januar 1886 und jtarb 

zu Namür am 21. Februar 1886, 

14. Bod Karl Nifolas, geboren zu Vianden am 17. Juni 1818 

war zum Prieſter geweiht zu Yuremburg am 6. April 1845 

uud trat am 29. Mai desjelben Jahres in die Seeljorge 

als Kaplan von Wilg. Am 16. Oftober 1845 wurde er 

als Kaplan nad) Winfeler verjegt, und vier Jahre darauf, 

am 1. Oktober 1849 zum Pfarrer von Brachtenbach beför: 

dert. In derjelben Eigenschaft fam er am 20 Mär; 1859 

nad) Silsdorf und am 15. November 1857 nad Kruchten 

bei Merich. Bier wirkte er über 35 Sahre lang bis zu 

jeinem Lebensende, am 8. April 1893, im Mlter von 7» 

Jahren. 

15. Wahl Alexander Joſeph, geboren zu Vianden am 18. Februar 

1828, zum PBriefter geweiht am 29. Auguſt 1856. Bikar 

zu Clerf am 24. September 1856, Pfarrer zu Tarchanıps 

am 22, September 1860, Pfarrer zu Weimersfird am 12, 
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Dezember 1862, Seeljorger des Staatsgefängniffes am 19. 

April 1875, nahm er feine ehrenvolle Entlaffung am 18. Fe— 

bruar und wohnt jeither zu Vianden. 

Er wurde am 19. Februar 1871 deforirt mit dem Orden 

der Eichenfrone und empfing in Folge jeiner Bemühungen 

für die Verwundeten im deutich-franzöftschen Krieg 1870— TI 

von der franzöfishen Stantsregierung die Verdienſtmedaille 

und von der preußijchen Regierung das eilerne Kreuz. 

16. König Alexander, geboren zu Vianden, am 25. September 1857 

zum Prieſter geweiht am 24. Auguſt 1881, 

wurde er Kaplan zu Neunhauſen am 21. September 1881, 

zu Merfcheid (Wilg) am 30. Juli 1885; Rektor zu Marien: 

werth bei Maaftricht in Holland am 1. November 1889 zu 

Köln-Lindenthal 1. Oftober 1894 und Pfarrer zu Dünfrodt 

am 16. Mai 1895. 

V. — Kloſtergeiſtliche aus Vianden. 

1. Gottfried, Sohn des Grafen von Vianden, war gegen 986 

Dechant der Abtei von Stavelot. Derſelbe iſt, nach Franz 

Laurentii, der Verfaſſer des Werkes: Triumph des hl. 

Nemaklus. (Bertholet III. 215). 

2. Mobert, Sohn des Grafen von Bianden, war im Jahr 1131 

Kanoniker in Lüttid). 

3. Gerard, aus der gräfliden Familie von Bianden, war 

der 29. Abt der Benediktiner-Abtei zu Prüm. Die weltlichen 

Großen juchte er durch Lehensverleihungen in das Intereſſe 

der Abtei zu ziehen. Gegen Ende jeines Lebens jchenfte er 

die Kirche zu Duisburg, die Mühle und die Fiſchteiche zu 

Nommesheim (Kreis Prüm) dem Krankenhaus des Primer 

Kloſters. Mit dem Eollegiatjtift von Prüm lag er in Streitig- 

feiten, was ihn jedoch nicht abhielt auch Für diefes zu jorgen. 

Unter feiner Regierung erfreute fich die Prümer Abtei hin— 

ſichtliih des DVermögensitandes der höchſten Blüte. Auch 

leiſtete er ſeiner Verwandten, Sophie von Vianden, thätigen 

Beiſtand bei der Gründung des Frauenkloſters Niederprüm 

gegen 1190. Da um dieſelbe Zeit Johann II., Abt von 
St. Hübert in den Ardennen refignirt hatte, übertrug ihm 

der Erzbiichof von Köln als Primat von Lüttich sede va- 

cante, auch die Zeitung diefer Abtei, deren Wegierung er 

zufammen -mit jener von Prüm bis zum Jahre 1195 führte. 

Er jtarb im Jahr 1212, nacddem er 28 Jahre Abt von 

Prüm geweien. 
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4. Better von Bianden, 1264 Bropft an der Kirche zum hl. Martin 

in Lüttich und an der Kathedrale von Köln, übergibt durd) 

Akt, datirt zu Echternah am Palmjonntag des ‘Jahres 1271, 

gewiſſe PBatrimonialgüter der Gräfin von Lurembilrg und 

desen älteitem Sohne Heinrich und übernimmt diejelben als 

Lchen zurüd. Er fügt hinzu, daß die befagten Güter nad) 

jeinem Tode als Lehen an feinen Bruder, den Grafen von 

Vianden, oder an deffen Erben übergehen jollen. 

Später verließ er die Welt und trat in den Orden der 

Predigerbrüder ein, wo er an den Nonen des Februar (D. 

Februar) jtarb, ohne daß jein Todesjahr befannt ift. 

5. Ludwig, Sohn des Grafen Gottfried II. von Bianden 

1270—1512) umd deffen zweiter Gemahlin, Luitgarde von 

Ligny, Herrin von Fleurus u. j. w. geftorben nad) 1318, 

war Kanoniker in Lüttich, noch gegen 1330 und Propft von 

Münfter-Eifel. Er wurde getödtet von Wilhelm I., Grafen 

von Namür, ohne daß die Beweggründe zu diefer ſcheußlichen 

That, noch auch deren Zeitpunkt berichtet wären. 

6. Johann von Bianden, lebte gegen 1480. Er war bei den 

Garmelitern zu Trier eingetreten und zeichnete fich durch feine 

Predigten aus. Er verfaßte in lateinischer Sprache: „Zwei 

Predigten für die firchlichen Zeiten, die Heiligenfeite, die 

Ankunft des Meſſias und das Leiden des Heilandes", ſowie 

auc einen „Kommentar über die Werfe des jeligen Bruno 

von Terves, des Provinzials feines Ordens. 

„sohann befleidete auch mit Auszeichnung längere Jahre 

hindurc den Lehrftuhl der Theologie an der Univerfität zu 

Trier, wo er 1500 jtarb. Bon ihm jagt München in der 

„Geſchichte von Lützelburg“. 1899 p. 248 Johann von 

Vianden war ein vertrauter Freund des berühmten Hellwich 

von Boppard, Stiftsdekan zu Wejel und nachher General-Bilar 

zu Mainz, Kanonikus am Stephansitift dafelbft und am 

‚slorinsjtift zu Coblen;z. 

7. Johann von Bianden, war Comthur der Commanderie Luxem— 

burg des dentichen Ordens, welche zur Ballei Lothringen 

gehörte und dem „Meifter deutjchen Ordens in deutichen 

und welichen Landen" unterftand. 

Er jtarb 1535. (Hemecht 1898 p. 100°) 

8. Wilhelm Schram von Vianden, mit dem Klofternamen Willi: 

brordus, verfaßte im Kloſter zu Echternach gegen Anfang 

des 16. Jahrhunderts eine neue, allerdings faft wörtlid) 

auf der früheren, beruhende Abtslifte der Echternadyer Be- 



nediftinerabtei. Die Originalhandſchrift ift erhalten in Nr. 81 

(alte Nummer) der Bibliothek des Hiſtoriſchen Anftitutes 

zu Luxemburg, eine ftark erweiterte Abjchrift in Code XVI. 

a. Bl. 5 des Negierungs-Arhivs dajelbft. Diejelbe enthält 
anferden ein epitome fundationis imperialis monasterii s. 

Willibrordi nad) Theoderichs Chronif abgekürzt; Hdſchr. 8 der 

Bibliothek der hiſtor. Gejellichaft zu Luremburg, eine Vita 

S. Willibrodi, in usum semidoctorum nad) Aleuin und 

Theofried von demielben Willibrord Schram. Ebenderjelbe 

nahın eine durchgreifende Ordnung des Echternacher Kloſter— 

archives vor. Ein Feines Manuskript (n® 8 der Bibliothek 

des hiftor. Inſtitutes zu Luxemburg, gibt uns ein von ihm 

angelegtes Inventar des Archives und jomit Anſchluß über 

jein Verfahren. Unter ihm, ſowie auch unter den jpätern 

Ordnern, des Archives lagen die Urkunden, zufammengefaltet 

zu je 60— 100 in Laden, ladulae oder eistae, deren es 18 gab, 

eine jede mit einem Buchjtaben bezeichnet A, B, C.... O1, 0% 

ete,). In einzelnen diefer Laden waren mehrere, eine Ort: 

ſchaft bezeichnende Urkunden in einem Säcdfchen vereinigt. 

Das ganze Inventar weist einen Bejtand von 1047 Ori— 

ginalen oder beglaubigten Abjchriften auf, der dann, namentlic) 

in dem 17. und 18. Jahrhundert durdy eine ungeheure 

Menge von PBachtfontraften auf mehrere Taufend anjchwoll. 

Willibrord Schram begnügte ſich indejfen nicht mit diejer 

Arbeit. Alle oder doch fat alle Urkunden wurden von ihm 

jelbft im eine ganze Weihe von Kopiarien eingetragen, die 

zum größten Theil noch erhalten find. Schram hat natürlic) 

in diefe Negifter manches aufgenommen, was nicht geradezu 

Urkunden find. Der Iıber quintus (XIT im Reg. Archiv) 

zu Luxemburg, auch noch farrago litterarum f. Willibrordi 

a Vienna, betitelt, enthält 3. B. auf Bl. 233—256 Kalen— 

darium mit Angabe der Zinſen, die an den einzelnen Tagen 

und Orten zu erheben find, nebft einigen nekrologiſchen 

Notizen, wie zum 22. Februar 1531: ob. Landolf Poswin 

von Neuerburg qui reliquit unicam filiam Margaretham; 

eodem anno plus quam ducenti homines in Epternaco 

perierunt peste; zum 8. Sept. 1506, Wahl Rupredits von 

Monreal, und zum 21. November 1533, Tod der Elijabeth 

Fay de Nenfchatel, Wittwe des Grafen Felix von Hornberg 

und Theoderich von Manderjcheid; ferner BL. 122 a.: sub- 

sidia in deeanatibus des oberjten Trierifchen Stiftes; BI. 

139 —151 Berzeihniß aller zur Diözeje Lüttich) gehörenden 
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Klöfter, Kirchen, Spitäler u. ſ. w. des Lurremburger Landes, 

(Van Wervek£, Beiträge zur Geſch. des Lux. Landes 1886, 

IH. ©. 60-64.) 

AWillibrord Schram, der auch einen abgefürzten Liber 

aureus hHinterlaffen, hat für die Geſchichte Echternadhs 

unzweifelhaft das größte Berdienft, da mande Urkunden nur 

dur ihn erhalten find. — Als Gottfried von Apremont 

1539 Abt geworden, floh 1542 Willibrord aus der Abtei, 

wahrjcheinlich deshalb, weil er jich einige Zeit lang jelbjt um 

die Abtei beworben hatte. 

9. Johann von Vianden war Dekan am Gollegiatftift zu Kyliburg 

10. Okler 

in der Eifel. Als jolcher legte er den Eid ab am 15 März 

1555 und ftarb daſelbſt im Jahre 1559. (Metropolis lib. 

III, Cap. XXVI). 

Sein Grabmal befindet ſich noch in der bis heute erhaltenen 

und jest als Pfarrkirche gebrauchten Kollegiatfirche zu Kyll— 

burg. (Schorn, Eiflia jacra Abt. III, p. 719 nnd 722). 

Servatius geboren zu Vianden, trat mit feinem Bruder 

Marcus 1617 in die Abtei zu Prüm, wo beide das religiöje 

Habit nahmen und ihre Gelübde ablegten. Servatius ftudirte 

dann in Trier, fehrte 1623 nad) Prüm zuriick, wo er die 

Ehronif jeines Kloſters von defien Anfang bis zur damaligen 

Zeit verfaßte, Diefes Werk führt den Titel: Chronicae 

relationes rerum gestarum prumiensium conseriptae per 

F. Servatium Ottlerum, imperialis monasteriis. Salva- 
toris professum und befindet jich in der Bibiothef zu Trier. 

(Diierpt n® 219). Er wurde päter Pfarrer von Uhrweiler, 

wo erFitarb und in der Kirche begraben ift. 

Als Pfarrer von Ahrweiler übergab er 1629 dem Fran: 

zisfanerpater Felix Loch aus Brühl die Schlüffel der nenen 

größeren Kirche auf dem Stalvarienberg bei Ahrweiler, die 

1625 durch den Stadtbaumeijter Johannes Gohr war be- 

gonnen worden. Am 18. Dezember 1629 vollzog Kurfürſt 

Ferdinand von Köln die Stiftungsurkunde eines dafelbjt zu 

erbauenden Klojters. 

(Fortiegung folgt.) 



Les Proces 

portes een appel du Conseil Provincial de Luxembourg 
au Conseil Souverain de Hainaut (1707—1709). 

Inventaire des Dossiers conservös aux Archives de l’Etat, à Mons, 
par 

Jules Vannerus, 
Conservateur-adjoint des Archives de l’Etat ä Anvers. 

(Suite.) 

Inventaire des Dossiers. 

L’inventaire suivant comprend lanalyse de tous les dossiers des 

proees venus en appel de Luxembourg que Yon conserve aux 

Archives de l’Etat à Mons, dans le fonds du Conseil Souverain 

de Hainaut, Ces dossiers ont été classes, autant que faire se 

pouvait, par ordre chronologique, prineipalement d’apres la date 

du relief d’appel. 

J'ai eompletd les indientions donndes par ces dossiers avec 

celles que j’ai trouvees dans les receueils du Conseil souverain 

dont l’&numeration va suivre; en eflet, la scrie des dossiers com- 

prend des lacunes, un certain nombre d’entre eux ayant été 

renvoy&s A Luxembourg apres la terminaison des procès qu'ils 

eoneernent ; d’autres ont été envoy&s A Namur et a Malines, 

comme on l’a vu dans lintroduetion A cet inventaire. 

li Le Registre aux appels de janrier 1643 au JO janrvier 

1770 renseigne 40 proces venus de Luxembourg, aux dates aux- 

quelles les sacs ont été apportes du conseil provineial; ils com- 

meneent & arriver le :0 janvier 1708, jour ol le messager jure 

de Luxembourg en apporte trois: ceux de J. Wagener contre 

N. Kemp, des epoux R. Servais eontre Ja veuve Canonnier et 

de la delle de Reichling contre le st W’Appelterre; les demiers 

sont apport«s le 30 juillet 1709. Pour un certain nombre d’entre 

eux, on indique Ja date ol ils ont éêtè emportes, solt pour etre 

envoycs à Malines, soit pour ötre renvoyes à Imxembonrg ; on 

en a ainsi renvoycs A Luxembourg jusqu'au 13 fevrier 1712. 

2) Le Registre au proces rides n° 587 contient la mention 

de 9 proces luxembourgeois sub Nis 39277, 39201, 39173, 39164, 

39162, 39157, 39152, 35904 et 38717; cependant T d’entre eux 

avaient deja été transferds autrefois any prochs dappel de Lu- 

rembourg ; les denx antres ‘rennis anjonrd’hui au meme fonds) 

etaient celui des habitants de Wasserbillig contre eeux de Mertert 
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(doss. 44) et celui des maire et habitants de Pin et Izel contre 

Jean Maljean (doss. 24). 

3) Les Registres aux Dietums N® 143 et 144 ne donnent 
que quatre sentences, non definitives, qui nous interessent : elles 
sont des 14 mars, 10 mai, 25 mai et 31 mai 1708 et concernent 

les dossiers 6, 13, 28 et 23. 

4) Les Registres aux Resolutions de la I chambre, du 29 
mars 1707 au 6 mai 1710 (No 74), et de la 2me chambre, du mois 

d’avril 1706 au 27 juin 1709 (No 102) et da 1er juillet 1709 au 

30 juillet 1712 (No 105); 

5) Les Fegistres aux Apostilles A’aoüt 1704 au 10 juillet 1709 
et du 10 juillet 1709 au 1er juillet 1715; 

6) Les Depeches du Gouvernement General et Avis rendus 
par le Conseil, pour les anndes 1706 a 1710; 

T) Les Registres aux nantissements du greffier Robert (1701— 
1717) et du Greffier Desfossez (1708—1719). 

Les donnees que les volumes renseignes svus les 4 derniers 
numéros fournissent sur nos proc&s luxembourgeois sont nom- 

breuses, mais sans grand interet et ne seraient utiles A consulter, 

pour la plupart, que pour des questions de detail velatives aux 

procedures. 

C'est en vain que j’ai cherch€ dans le fonds du Conseil sou- 
verain un registre aux jugements rendus à Mons dans les causes 

d’appel venant de Luxembourg et de Namur, que Pinchart a 

renseign& en 1857 comme „existant aux Archives judiciaires, à 

Mons“ (v. son Histoire du Conseil souverain de Hainaut p. 37); 

si cet auteur ne s’est pas trompe, la perte de ce registre est re- 

grettable. J’ai täch‘, autant que possible, de la compenser en 

depouillant les differents recueils signal&s plus haut, On me par- 
donnera, à ce propos, d’avoir donnd tant d’Ctendue aux analyses 
qui suivent : si j'ni accordé A ces dossiers une importance qu'ils 
n’auraient eertainement pas meritce dans d’autres eirconstances, 
c'est que les ehercheurs luxembourgeois — les prineipaux inte- 

resses — n’auront pour ainsi dire jamais l’occasion d’aller les 

eonsulter a Mons; jeen ai done extrait tout ce qui presentait 
quelque intérôt pour l'histoire des localitcs, des familles et des 

coutumes de notre ancien Luxembourg. 

N° I. — Louis Gallo Salamanca, baron de Montjardin, appel., 

eontre Jean-Baptiste baron de Boileau, capitaine de grenadiers 

au service de S. A. E. de Cologne, d’une sent. du Cons. de Lux, 

du 25 janvier 1707, au sujet du payement d’une rente. 



ER 
Il s’agit d’une rente que les parents du baron de Boilcau, 

Paul-Herman de Boileau, s’ de Vien'), et Marie-Claire Gallo Sala- 

manca, avalent A recevoir de leur frere et beau-frere le baron de 

Montjardin et qu'ils avaient donnde A leur fils en janvier 1702. 

La proeuration donnde par „J.-B.-Nieolas baron de Boilleau, eu- 

pitaine au r@giment des gardes a pied de S. A. E. de Cologne,“ 

a l’avocat Tahon le 12 oct. 1707 est scellde d’un cachet en eire 

rouge: ceu ovale, entour€ de 2 palmes et sommé d’une couronne 

à 12 perles, chargé d’une croix eantonnce de 4 croisettes. La 

procuration delivrce a l’avocat Randour par !e baron de Mont- 

jardin est scellce du cachet en eire rouge suivant: deu charge 

de 3 coqs ranges en pal, à une bordure charge de 8 Nlanchis. 

Couronne avee un rang de 10 perles, surmonte de 3 autres perles 

espacces. Supports: 2 lions. 

Introduction de la cause a Mons: 26 juillet 1707; plaids: 

20 juin et 4 juillet 1708. 

N’ 2. — NMarie-Diane et Emmanuelle-Maximilienne, comtesses 

de Soetern, app., contre Barbe-Salomt de Housse, douairiere 

de Schauwenbourg, dame de Berwart, et consorts, d’un reglement 

du eons. de Lux. du 27 juillet 1708, les ayant condamnees A 
donner communication des pieces suivantes: commission de 

Frangois Breidtscheidt, oflieier de Bertrange:; baux de censes A 

Bertrange et Strassen et du jardin pres de Luxembourg ; procès 

de Jean Mathieu, jardinier, ajourne, le sgr. eomte de Schomberg, 

intervenant, touchant le jardin im Rollinger Grond; titre en 

parchemin contenant la vente faite par Bernard d’Orley, Sgr. de 

Lyuster, et Julianne de Boulich au profit de Jean Naves et Sa- 

lomde de Schawembourg, de tous les droits ayant appartenu au 

vendeur au village de Strossen, Keyl, Mondrecange, Schiflunge, 

Steinbrücken, ensemble la maison dite Rollingen a Lux. avec les 

biens en «dependants, situds és environs de la dite ville, en date 

du 20 nov. 1572; un sac contenant quantit© de vieux titres en 

parchemin et papiers concernant Ja cense de Gasberg, les biens 

de Ralingen, les mäisons, jardins et rentes, dans cette ville et 

aux environs. 

Relief d’appel: 4 oet. 1708; plaids: 9 mai au 11 dee. 1708; 
sent. du 18 de... 1708, continuant „les elauses d’inhibition pour 

en jour pendant proccs* et eondamnant la dame de Schauwen- 

bourg aux depens. 

N.-B. Ce proces a te class‘ iei, par suite d'une erreur de 

date que porte lapostille originale de relief d’appel: ce west 

1) Vien doit ötr« prös de Hody. 
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qu’apres avoir termine le elassement que je me suis apergu que 

la date 4 oetobre 1707 doit &tre lue 4 o«tobre 1708. 

N° 3. — Les habitants de Naomé, app., contre le st Oger- 
Augustin Lardenois de Ville, sgr. de Naomd, d’une sent. du cons. 

de Lux. du 31 juillet 1706 ayant deelar& que „les 7 quartels 
d’avoine de la rente due au dit seigneur à la St Andre et dont 

question seront livres à la mesure de Beaumont“. ?) 

ses habitants pretendaient ne devoir payer que 4 quartels, 

mesure du lieu, ou 5 à la mesure de Beaumont ; Lardenois sou- 
tenait que ces 4 quartels, mesure du lieu, valaient 7 quartels de 
Beaumont. Les premiers rappellent ce qui se faisait du temps 
des sieurs de Champy, Cunelle, La Caille et la Moeq, leurs 

seigneurs precedents. 

Parmi les pieces du dossier signalons: un acte par lequel 
J.-J. de Cassal, eonseiller du roi au eons. de Lux. et commissaire 

special en la cause de Naome, ordonne au premier huissier ou 

elere jur& requis d’ajourner des t«moins „a estre et comparoire 
pardevant moy prez du Tillieu entre l’eglise de Naomez et la 
maison seigneurjalle, le 26 aoust 1705“ ; Lardenois produit comme 

preuves des extraits des reliefs et d@nombrements de la Seigneurie 

de Naomé de 1623 et 1572; du denombrement et relief de fief 

donne par Robert et Gerardin de Baclin, freres, seigneurs de 
Naome, en date du 15 juin 1515; d’un record de justice de 

Naome de l’an 1631; d’un acte du 4 dee. 1704 donne par le 

s" Floran de la Mock comme sgr. en partie de Naome; il pro- 
duit &egalement un acte par lequel Florent de la Mock, chevalier, 

sgr. de la terre et seigneurie de Groffays et de Doublemont, de- 

elare le 2 avril 1703 qu’ayant possédé pendant 8 ans la part de 
la seigneurie de Naoméz qui avait appartenu & Paul de Mousaz, 

sgr. de Boullain, il l'a reeedee au Pere de Ville, jesuite, et a 
remis à celui-ci tous les titres et registres concernant cette seig- 

neurie, que lui avait donnes & lui-méme son vendeur, le sgr. 
d’Autreeourt. Il appose son cachet en eire rouge, dont la partie 

inferieure est brisce et dont on voit encore la fasce ondee, ac- 

1) La proeuration donnce le 31 döe, 1707 A l’avocat Tahon par le seig- 

neur de Naomé est signde „Lardenoy de Ville, chevallier, seigneur de Nao- 

mez“ et porte le enchet en ceire rouge de ce dernier: deu (ovale) d’azur (?) 

à 2 cordes entrelacdes posdes en fasce, eotoydes de deux jumelles; couronne 

a 9 perles; supports: deux lions. 

Signalons que le 21 fevrier 1708 le sr Deville, ehanoine & Soignies, a 

nanti pour ce proces 200 |., au nom de son fröre le ar L'Ardinois. (Reg. aux 

nantissem., nv 395). 
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compagnée en chef de 2 annelets. Les habitants de Naome pro- 

duisirent &galement, entre autres, un extrait, tr&s interessant pour 

la seigneurie de Naomé, d’un registre des biens du s" Paul de 

Mousa, sgr. de Boullain, renouvell@ le 20 janvier 1642. 

Etat et surscanee de l'exécution de la sent. dont appel sont 

accord&s le 30 dee. 1706 par Maximilien-Emmannel ; introduetion 
de la cause A Mons: 2 nov. 1707; plaids: 21 janvier 1708; 
sent. du 27 juillet 1708 deboutant les appelants. 

N° 4. — Renier Servais et Elis. Kerschen, sa femme, mar- 

chands à Lux., app. contre Barbe Le Moyne, venve de Dominique 

Canonier, marchand de la même ville, d’une sent. du cons. de 

Lux. du 8 mai 1706 ayant declare que Servais et sa femme 

avaient mal appel& d’une sent. du magistrat de Lux. du 3 fevrier 

1705 les ayant econdamnes au payement de differents interöts. Il 

s’agit d’un emprunt primitif de 7000 &eus fait à Canonier par 

les appelants, „ayant entrepris, en 1698, de payer les troupes 

hollandaises qui tenaient garnison a Luxembourg“. 

Introd. de la cause a Mons: 8 nov. 1707; plaids : 30 janvier 
1708 — 15 mai 1709; sent. provis. du 17 mai 1709 aunulant les 

sent. de mai 1706 et fevrier 1705 et „faisant droit par nouvean 

jugement“ ; la procedure eontinne encore en sept. 1709. 

A ce proees sont annexds de nombreux actes, parmi lesqnels 
il faut signaler ceux relatifs a un proees de J.-Henry de la 

Neuveforge, eonseiller du Roi et député en la diete imperiale de 
Ratisbonne, avee J.-Adam Pellot, lieutenant-prevot d’Arlon: 1) Par 
acte du 13 mai 1697, J.-Jacques de Ja Croix, chevalier de l'ordre 

de St-Lonis, eolonel d'un regiment de fusiliers pour le service du 
roi de France, cede A Gertrude de Bettenhove, epouse du dit 

J.-H. de la N, une somme de 3200 &eus avee interöts düs par 

le dit J.-Ad. Pellot, et ce à cause d’un remboursement de capital 

quelle avait fait au dit la Croix (renseignements donnes par un 

jugement rendu par le Conseil de Malines le 5 sept. 1702) 

2) Acte passe devant le notaire G. Gilsdorff à Arlon le 13 mai 

1697 : „Messire Jean-Jaeques de la Croix, eseuyer, chevalier de 

l’ordre de St-Louys, ceolonel d’un regiment de fuseliers pour le 

service de S. M., r@sident ordinairement A Vianden, . . . eede A 

la dite Gertr. de Bettenhove, fille de M" Ch.-Albert, eseuyer, 

r@sident en cette — 3200 écus (a 3 livres = 9600 1.), ete. 

à la charge de M" J.-Ad. Pellot, eonseiller du Roy, lieutenant 

pr@vost d’Arlon, suivant obligation passce à La Roche le 27 sept. 

1695. Temoins: Sr Alexandre de Grille, écuyer, sgr. de St-Michel, 

major, et Godefr. de Fraypont, eapitaine au regiment du dit sgr. 
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de la Croix, estant pr&sentement de garnison en cette ville (d’Ar- 

lon). 3) Acte du 27 sept. 1695 passe à La Roche: J.-Ad. Pellot 
reconnait devoir au S" J.-Jaeques de la Croix, colonel au service 

de S. M. et capitaine de 2 compagnies, l’une de cavalerie et 
l’autre d’infanterie, de garnison a Laroche, 9600 1. tournois, pour 

argent avance. 

Citons encore les actes suivants: A. Le 19 janvier 1706 par 

devant le notaire J. Gerber et le S” Henry D’Heur, esceuyer, 

maistre de’ la verrerie a Luxemb., et Georges Gilstorff, comme 

t@moins, Odile Freyerstein, veuve de feu le S” Louis-Guill. D’Eek, 

capitaine au service de S. M., resident en cette ville, vend une 

maison sise Grand-rue; les acquéreurs paient ä la d@charge de 
la venderesse, su S’ de Mareschal, ecommandant du 2m® bataillon 

de Milan, et a M.-A. Lanser, sa femme, un capital dü à feu M.- 

Cath, Uttinger, veuve du conseiller Lanser, suivant obligat. du 

12 mars 1680; ils paient de m&me un capital dü a Delle M. Jeanne 
Bettenhoven, residant A Arlon, comme fille heritiere de feu le 

Sr Frang. Bettenhoven, vivant receveur des aides ecel&siastiques 

de cette province. 

B. Jugement rendu à Ilassel le 31 dee. 1696 par les lieute- 
nant-mayeur et &chevin de la mairie de Hasselt, entre: „le pro- 
eureur du conseiller Geisen, seigneur a Dame (sie) de la mayerie 

de Hasselt, acteur, contre tous les pretendans & la vouerie de 

Schneiders situce au dit Hassel“ (nous voyons dans les pieces 
annexes „que le st acteur a gratifi& Henri Hassel de la vouerie 

de Schneiders par acte du 6 may 1694“ et que „Mr Geisen, eon- 
seiller en ce eonseil, et la dame de Wiltheim, veuve de feu le 

st de Cherisy, dame de Gonderingen, sont co-sgrs. à Hussel, le 

premier pour un quart, du 30 janvier 1697 au 27 juin 1699). 

C. Pieces relatives A la nomination de W.-H. Orth, natif de 

Heidweiller, sgr. de Brouch, comme notaire, et à sa prestation 

de serment (10 fevrier 1689). 

N° 5. — Alexandre-Frangois d’Appelterre, mardchal de camp 

des armedes de S. M., app., contre Delle Anne-Marie de Reichling, 

dame d’Autel, d’une sent. du cons. de Luxembourg du 29 juillet 

1707. 
Par eette sent., le conseil deelare le dit d’Appelterre „en ses 

fins et conelusions d’avoir le tiers en Ja moitie de la sgrie d’Autel, 

acquis A titre d’echange par acte du 29 avril 1690, non fonde, 

ains aura à se contenter de la moitié des ?/,, dans '/, de la dite 
sgrie, acquis des s® Huart ect Mailly par acte du 8 mai 1698“ ; 

ordonne, „avant de disposer au regard de la moitie d’un autre 
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dixieme dudit sixieme pretendue“, que le dit d’Appelterre doit 

exhiber le eontrat d’aequisition du 12 avril 1699, et le deelare 

non fondé en ses fins d’avoir la moitie des capitaux suivants: 
1000 fl. düs A la veuve de Jean Reichling par les heritiers de 

Nassau ; 750 fl. düs par les sts de Guirsch et Gobreville ; 300 

ecus düs par les heritiers de Ryaville; 800 A. Brabants düs par 

Everard d’Awan; 600 fl. et 100 pattagons düs par les s"* de 

Laittre de Rossignol; 220 dallers düs par les heritiers de Vey- 
dert d’Ettelbrück : et 872 franes düs par la communautd de Ver- 

ton par acte du 14 nov. 1693“... .; ordonne de plus a A.-M. 
de Reichling de prouver „que feu le s" Charles d’Apelterre ou 

sa compagne ont regu, A l’exelusion d’elle A.-Marie, les revenus 

de sa part en la suecession de feu Thomas Reichling, son pere“ 

eilt, 2.» i 

Il resulte du dossier de ce proces, qui avait deja commence 

A Luxembourg avant fevrier 1704, que Charles d’Appelterre, 

onele de l’appelant, lui avait laisse tous ses biens, apres avoir 

survceu à son épouse Anne-Claire de Reichling ; que signifieation 

de la requöte en appel avait été faite le 14 dee. 1707 à la delle 

Reuchling, au chäteau d’Autel, par l’huissier Orion. 

La dite Anne-Marie de Reichling (seur de la dite Anne- 

Claire) deelare avoir intenté proces A l’appelant, „pour &tre main- 

tenue dans la possession et jouissance de la terre et srie-d’Autel 

et pour avoir exhibition de tous les meubles de la. maison mor- 

tuaire dudit s’ Ch, d’Appelterre, à l'effet de separer ceux prove- 

nant dudit s" Thom. Reuchling, son pere, ensemble pour entrer 
en partage d'iceux, comme aussi pour avoir eompte de Ja moitie 

de tout le revenu des immeubles depuis le trépas du dit s" Th. 
de Reuchling, arriv@ en mai 1675, sauf A deduire sa pension A 

elle‘. 

Elle invoque, entre autres, que „le colonel de Reuchling a 

acquis la sgrie d'Autel et qu’ayant eu transaction le 16 nov. 1666 

entre Je 3" d’Argenteau et dame Odil Huart et le s’ Thomas de 

Reuchling, la dite s"i® n’a point cesse d’appartenir à la ligne des 

Reuchling; que l’on trouve un eontrat d’Cchange fait entre le dit 

s" feu Th. de Reuchling et Ja Delle de Bayer, contenant l’aequi- 

sition d'un douzieme de la même sg"®; que les 9 oet. 1697 et 29 
= 

avril 1698 la dame d’Appelterre et elle, A.-M. de Reuchling, ont 

aequis une sixicme part de la dite sgrie er que le 24 avril 1690 

elles ont encore aequis um sixieme du total de la dite sgrie, pour 
appartenir à Ja maison de Reuehling‘“. 

Dans la reponse d’Al. Frang. d’Appelterre, nous voyons, entre 
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autres, qu’au temps_de la mort de son pere, A.-M. de Reichling 

etait majenre et quelle möme avait gere ses affaires; que la mai- 
son mortuaire de Thomas de Reichling &tait „obérée vers le tiers 

et le quart“; „que le grief sur le. point du tiers A la moitie de 

la sgrie, acquis suivant l’acte du 24 avril 1690, consiste en ce 

que l'obligation de 1250 patacons donnde en d&ehange de cette 
part ou quotite de sgrie était un meuble appartenant pour la 

moitiC a la communautd d’entre Ch. d’Appelterre et son épouse“; 

que l’inventaire des biens de ces derniers a été fait par le notaire 

Adami. 

De plus, d’Appelterre pretend encore avoir à la moitie des 

engageres et cessions suivantes, pretentions à propos des quelles 

son avocat de Luxembourg avait omis de presenter des conelu- 

sions : 

1) L’engagere d’un champ situe au fond du (reutrez grond, 
donn&e comme tel pour 40 dallerss & Hanris Johan de Differt, 

ensuite du consentement de Jehanne Salome de Sponheim dite 

Bacharach, dame de Hondlange, du 17 avril 1631. 

2) Ta cession faite le 21 mai 1663 par les heritiers de Jean 

Barnich et Marguerite, conjoints, audit feu S" Thomas de Reuch- 

ling, de lengagere d’un journ, de terre situé dans le ban de 

Hondlange prez de creutz, engagt par Fras Marie pour 23 dallers, 

suivant le consentement de la dite dame de Hondlange. 
3) La cession faite le 12 dee. 1663 par N. Ramking & feu le 

dit s" Th. Reuckling de 2 prairies qu'il avait par engagere au 

ban de Hondlange, l’une pour 62'/, petits fl. et lautre pour 30 

dallers, faısant ensemble 50 dallers 25 souls. 

4) La cession faite le 7 dee. 1655 pardevant le notaire Man- 

gin & Arlun par Jean Pieret, bourgeois d’Arlon, audit feu s" Th. 

Reuchling, de quelques heritages A Differt, qui luy ont esté ad- 
juges par la justice de Messaney par acte du 27 janvier 1652, 
au pied duquel se trouve la dite cession, pour 106 petits fl., fai- 

sant 35 dallers 10 souls. 

5) La cession, faite pardevant le notaire Mangin le 17 dee. 

1655, par Jean Bierbaume, de 3 lettres d’engageres du 18 fevrier 

1624 portant ensemble 140 dallers, eédées audit feu s" de Reuch- 

ling pour 75 dallers. 
6) Les engageres faites ensuite de consentement des sgrs. de 

Hondlange donne le 14 octobre 1662 audit feu Th. Reuchling 

par Neupeters Claus, Didirick Neunkeuser et autres y dönommez, 

pour 113 petits fl. 14 s. faisant 38 dallers 4 s. 
T L’engagere donnde par Frassen Claus, suivant acte de 
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reconnaissance en faite par devant le sgr. de Hondlange, le 28 

aoũt 1688, au profit du dit feu s" Reuchling, d’une prairie y de- 

nomınde, et ce pour 22 dallers. 

8) Les 3 engageres portantes 144 dallers par Heinrichs Ger- 

trud de Differt, suivant pouvoir par elle donnée A son fils Simnits 
Johan de Selange par devant le notaire Stult le 13 juin 1656, à 

l’effet de faire cession des 3 lettres des dites engageres au dit 
feu 8" de Reuchling. 

9) La cession faite au dit feu s" par devant le notaire Mangin, 
le 4 fevrier 1665, par Bertrand Wagener de Turpange, de 

l’engagere qu'il avait d’un jardin situé derriere la maison de 
Brauns audit Turpange, pour 6 écus. 

10) L’engagere faite par devant le notaire Diekrig le 6 oet. 

1629 par Herman Johan de Hondlange et Henrichs Johan de 

Differt, d’une piece de terre de 2!/, journ., pour Öl dallers. 

11) L’engagere faite par devant la dame de Hondlange, le 
4 mai 1628, par le dit Herman Johan audit Henrichs de Differt 

pour 151 petits fl., faisant 50 dal. 10 s. 
12) L’engagere de quelques prairies et autres heritages, avec 

3 chariots de foings, faite au profit du s" de Reuchling par Gret- 

ten Theis, ensuite de consentement donnd le 9 avril 1657 par 

Henry Thim de Hondlange, pour 52 dallers, ainsi que les terres 
et pres tenus ei-devant par engageres par le dit de Reuchling, 

gisant au ban dudit Hondlange, et dont les titres joints audit 

acte de consentement du 9 avril 1657 et à celui du 15 janvier 

1654, de Henry Kun de Hondlange, font mention et declaration 

pertinentes. 

D’Appelterre rappelle egalement, dans cette r&ponse, les faits 

suivants; par acte du 6 mai 1628 la dame Salom& de Sponheim 

dite de Bacharach, veuve de Roben, dame de Hondlange, a en- 

gagé & certain Dickrig, bourgeois d’Arlon, un brulle ou pre à 

Turpange et quelques eens ou Schaff y denommeds, pour 400 

dallers; par acte du 11 fevrier 1653, les h£eritiers de la dite en- 

gagere l'ont cédé g au dit feu s" Th. Reuchling. Le 14 octobre 

1662, celui-ei ayant fait un echange avee le sgr. de Hondlange, 

lui a remis &s mains les cens et rentes qui étaient engages con- 
jointement avee le dit pre, contre 11 jours de terres que lui a 

cedes le dit sgr. (acte r&alise devant la justice de Hondlange le 

6 avril 1663); par acte du 27 juin 1692, feu l’&pouse de Ch. 

d’Appelterre et la dite intimde, sa seur, ont fourni 100 dallers 
en augmentation de la dite engagere du brulle. Dans un „aver- 

tissement secret‘‘ present pour d’Appelterre le 10 dee. 1708, on 
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. „passe un an ou 
autres, qu’au temps_de la — ah J 

* —* Fu —* une maıson entiere 
etait majeure et qu’e!! 4 j 1 i — — sı femme, à l'éxelu— 
son mortuaire ie 1 

ee th pure que du vivant d'icelle, 
et le quart SR — 

ee OT rad et partant l'acquêt, quoi 
la sgrie 9 ie To ee ‚7 di I * 

J ee pe one gagere, meuble“. 
que lo ET a al 
1 f a — u ut, par lettre du 13 dee. 1708, 
art or PP RER RR 

p ER pr ——ãs —* de lui envoyer ‚un extraict de 
moiti ge 

gu * von Je F ja Coustume de Luxembourg, collationn« 
a 2 
5 du Abon qu 'on soustient qu'il y a une erreur 

— gina au lien de ces mots rentes d rachat ce 
* a ı € 

* rachat“, lo Conseil de Luxembourg répondit 

zog en envoyant le dit extrait „eollationn® sur le 

Yynstumes generalles, qui at este publie le 26 de jan- 

nt la note tenue sur icelluy cayer et qui est reste 
— zulväa j 

.. dans la chambre du Conseil et auquel on s’est con- 
ars N 

"yus joignons aussy“, continue le Conseil, „un extrait Nous joig 
" des Coustumes traduittes en allemand sur l’original 

mann en langue frangoise, dans lequel il y est aussy porte 

z ‚tes A rachapt (renthen auff widerkauff) et point ventes. Nous 
ger 

vons & ee sujet visitö diverses exemplaires des dites Coustumes 
a 

„t nous n’avons pas trouvé quen aucuns il y seroit porté ventes 

ı rachapt mais rentes d rachapt !, et suivant que les deux plus 

aneiens eonseillers entre nous, lesquels sont en ce conseil passe 

lus de 40 ans, nous ont deelar&, on n’at jamais meu ni proposd 

aueune difheulte en ce regard“. 

Notons, pour finir, que la procuration donnde le 30 avril 

1708 par A.-M. de Reichling & son avocat N. de la Forge de 

Mons, par devant le notaire W. H. Ordt et le s" Lamb. Renardy, 

avoeat, et J.-Henry Bintz, praticien, est signde: A. de Reiclin. 

Introduct. de la cause et relief d’ appel: 5 dee. 1707; plaids: 
30 janvier — 5 dee. 1708; sent. du 5 janvier 1709 deboutant 
l’appelant sur l’objet prineipal. 

N° 6. — Charles-Guill. Kelner, notaire à Lux., syndie des 

er&anciers de Renier Servais et d’Anne-Elis. Kerschen, sa femme, 

de Lux. app., contre les dits &poux Servais, d’une sent. du cons. 
de Lux. du 11 oet. 1707. 

Apostille d’ — 22 dee. 1707. Plaids: 11—16 juin 1708; 
sent. interloeutoire du 26 juin 1708. 

1) Les trois exemplaires que je possöde des Coutumes Gendrales des 

pays duche de Luxembourg et comte de Chiny (Edit. de 1692) portent 

bien tous: rentes d rachat. 
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N° 7. — Charles Lambert, mayeur du ban de Wellin, reösi- 

dant A Chanly (Luxembourg), app., eontre Henri Herman de 

Chanly, d’une sent. du cons. de Lux. du 27 sept. 1707, relevant 
le premier de ses fonetions de mayeur pour un an et le second 
de celles d’chevin de la m&me eour pour 5 ans et condannant 

ce dernier, entre autres, à deelarer qu’il tient Marg. Pochet, 
femme du premier, „pour femme de bien et d’honneur“. 

Acte deelaratoire du 2 dee. 1707. Introd. de la cause à Mons: 
7 fevr. 1708; plaids: 14 mai et 15 sept. 1708. Il faut remarquer 
qu’une piece du 9 janvier 1697 parle d’habitants de Wellin et 

de Chanly qui „auroient subministröz des vivres A un parti ennemi 
en eachette, pendant le camp de Monst le marquis d’Harcour au 
vilage d’Ave, la campagne derniere*. 

N° 8. — Marie-Gertrude de Hertmanni, veuve de Lambert 

Piret, sgr. de Ste-Ode, app., contre Guill.-Mathias van Buel, 
ecuyer, sgr. de Vance, conseiller du Conseil ordinaire de Liege, 

epoux de Marie-Hyaeinthe Piret, d’une sent. du Cons. de Lux. 
du 20 oet. 1707 ordonnant & la dite veuve de payer differentes 
sommes A van Buel. 

Diligence d’appel accordee le 20 dee. 1707; relief d’appel: 
15 fevrier 1708, plaids: 5 mai 1709; sent. du 6 juin 1708, or- 

donnant la mise à exdcution de la sent. dont appel. 

N’ 9. — Les habitants de Berdorff, sgrie de Beaufort, app. 

eontre Honor& Mohr de Walt, sgr. de Peterswalt, député des 

Etats, emprenant la cause de son censier Mathieu (de la cense 
dite Hongershoff lez Bertorffi, d’une sent, du Cons. de Lux. du 

4 nov. 1707, ordonnant „de Jaisser suivre audit Mathieu les 2!/, 

monceaux des charbons bruléz et de luy restituer le cheval gagé“ 

et concernant les eoupes à faire et les charbons à brüler dans 

les ecommuns bois de Berdorff. — Relief d’appel: 15 fevrier 1708; 
plaids: 31 mars, ete,; sent. du 17 juillet 1709 deboutant les app. 

et ordonnant la mise & exceution de la sent. dont appel. 
N° 10. — Albert de Grady, marehand à Liege, app., contre 

Jean Petry, bourgeois et teinturier à Vianden, d’une sent. du 
cons. de Lux. du 21 janvier 1708 jugeant en appel (du siege de 
Vianden) au sujet du payement d’une dette. 

(Par acte passe devant le notaire D. Welther de Diekirch, 

le 8 juin 1708, J. Petri nomme le st Coignaux son procureur 
pour le repr&senter audit proces; t@mein: Pierre Hirold, bour- 
geois de Diekirch). 

Relief d’appel: 28 fevrier 1708; plaids: 16 avril au 13 aoüt; 

arr&t interloeutoire du 7 nov. 1708; 1T et 22 juin 1709; arret 
jet 
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interl. du 8 juillet 1709; 31 juillet; sent. du 9 sept. 1709 deela- 
rant „avoir &t@ mal juge et bien appell&“ et ordonnant „que la 

sent. rendue par les haut justicier et &chevins de la ville et 

comt@ de Vianden le 15 oet. 1706 sortira son effet“, 
N® 1. — Anne-Marie Bidart, dame d’Ansenbourg, app., 

contre les religieuses de Mariendall, au sujet du „vieux chemin 

et du pont sur l’Eischen pr&s des murailles du eloistre de Marien- 

dahll“, ainsi que du nouveau chemin. 
Appel, le 31 dee. 1707, par le s’ de Riaville, au nom de la 

dame d’Ansenbourg, de la sent. du cons. de Lux. du 10 nov. 
1707. Plainte d’appel; relief d’appel, le 29 fevr. 1708; plaids: 
21 avril 1708. 

(A suivre.) 

Euſtach von Wiltheims hiſtoriſche Werke 
veröffentlicht von Jakob Grob. 

(Fortiegung.) 

Vierter Graf. 

Eonradus war der Sohn Conrads, des Grafen zu Arl, und der 

Giſelae, einer Tochter des Grafen Gerard von ajtinad. '; Nachdem 

jein Oheim, Graf Friedrich, ohne männliche Erben zu hinterlaffen, ge: 

jtorben war, erhob des legteren Tochter, weldye mit dem Grafen von Namür 

vermählt war, Anſprüche auf die Grafichaft Luxemburg; dem wiederjegte 

jih Conrad, und brachte die Angelegenheit vor Kaiſer Dendrichen IV., 

vorgebend, die Grafichaft jei ein freies Faiferliches Manneslehen, welches 

die Tochter, jo lange männliche Erben vorhanden, nicht erben fünne, 

woraufhin ihm die Grafichaft zuerfannt wurde. Das Herzogtum der 

Mojel aber hat höchitgemelter Kater dem Herzog von Lothringen ver: 

liehen. 

Gemelter Graf Conrad hat Clementiam, gemelten Kaiſers Tochter 

zur Ehe genommen und mit ihr erzeugt: Wilhelmen, Adelberonem pri— 

micerium Metensem, Henrieum, Conradum, Rodulphum abbatem, 

Bertham und Eliſabeth. 

Als der Erzbiſchof zu Trier, Everhardus, ?) eines Tages ſein Bis— 

1) Nach Schötter, jowie nach der mitgeteilten Stammtafel von Eltefter, war Kon: 

rad der Sohn des Grafen Giſelbert von Salm (Schoetters vierter Puremburger Graf). 

2) Erzbiichof Eberhard von Trier regierte von 1047 bis 1066. 
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tum vifitierte und gemelter Graf ihn auf dem Felde von ungefähr ange: 

troffen, hat er denjelben Bijchof angegriffen (angerendt), ihm feine 

biſchöflichen Kleider zerriffen, den conjefrirten Mantel in Stüde zerfchnit: 

ten, den Criſam verjchüttet und den Bilchof gefangen mad) Luremburg 

ins Schloß geführt und feitgehalten. Denfelben aber, in Folge Eintre- 

tens fürftlicher PBerjonen und nachdem Geifel gegeben worden waren, 

entlafjen und auf freien Fuß geitellt. Der Papſt, durdy den Trierer in 

Kenntnis gejett, verhängte, auf Math der Cardinäle, den geiftlichen Bann 

über den Grafen und jeine Gehülfen ; dem Biſchof Everhard aber über- 

jandte er einen anderen conjefrirten Mantel, ') zugleich verlieh er ihm 

die Vollmacht, den Grafen, falls er jeine Miffethat bereuen jollte, zu 

abjolvieren. Graf Conrad hat denn auch ſein Unrecht erkannt, aller 

Feindſchaft entjagt und den Biſchof um Verzeihung gebeten, worauf hin 

Legterer ihn vom Banne befreite und von feiner Miſſethat abjolvierte, 

unter der Bedingung, daß er eine Bittfahrt nach Jeruſalem zu dem HI. 

Grabe made und eine Kirche zu Ehren des hl. Apoſtels Petri erbaue.?) 

Beide auferlegte Bußen hat Graf Conrad gerne verrichtet, eine 

Kirche jammt dem Klofter zu Ehren des hi. Petri erbaut und fundiert 

und diejelbe 1083, II nonas julii,3) im Beijein Hermann’s Biichofs zu Met 

conjefrieren lafjen. Nach dem dies geichehen, hat er fich auf die Reiſe 

nad Jeruſalem begeben, die hl. Orter bejucht und verehrt. Während der 

Rückkehr iit er auf der Neije am VI Idus Augusti 1086 *) in Gott 

entichlafen. Sein Leichnam wurde einbaljamiert und zwei Jahre nad) 

jeinem Ableben durd) etliche Adelige diejed Landes abgeholt und hiehin 

gebracht und nach Verlauf zweier weiterer Jahre von deſſen Hausfrau 

und Kinder, jowie von geiftlichen uud weltlichen Standesperjonen, VI 

1) D. b. er überfandte ihm ein neues PBallium. 

2) Diefen Überfall des Erzbifchofs von Trier durch Conrad berichtet der mit dem Jahre 

1101 abichließende Urtert der Gesta Trevirorum (Monumenta Germaniae historica, 

Seriptores Bd. 8, S. 174.) Die Quelle ift alfo faum fünfzig Jahre fpäter denn die 

Thatſache. Im Gegenfage zu diefem fteht der Streit des Grafen Gifelbert von Salm, 

des Vaters unferes Grafen Conrad, die Stelle der Gesta Treverorum welche darü- 

ber berichtet, steht nämlich nicht im Urterte, fondern ift eine Spätere Anterpellation, fo daß 

felbe dadurch mehr wie zweifelhaft ift. (Bergl. Monumenta Germ. a. ä. O. ©. 177). 

Aber aud der Angriff Conrads auf den Erzbifchof von Trier felbft wird trog der fait 

gleichzeitigen Meldung in Zweifel gezogen, jo von Dr. Peters (Publications de la 

Section historique. T. 44, S. 16—18) und zwar aus inneren und äußeren Gründen. 

3) II nonas Julii 1083 ift Donnerftag den 6. Juli 1083. 

4) D. h. Samftag den 8. Auguft 1086. Das Nelvologium des Klofters St. Mari: 

min gibt denfelben Todestag an, es heißt dort: VI Idus Augusti ... . Cuonradus 

Comes, advoeatus S. Maximini, qui suo tempore multum profuit huie Ecele- 

sine. Graf Cuonrad, Vogt von St. Marimin, der feiner Zeit viel Nuten dem Klofter 

gebradhtt. (Siehe Hontheim Prodromus ®b. 2, ©. 983.) 
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Idus Augusti 1089 in dem neugebauten Kloſter, in der in jelbem 

itehenden Kripta zur Erde beftattet. 

Folgt der Wortlaut der Fundationsurfunde gemeldeten Gottes— 

haufes. ") 

In nomine patris et Ali 
spiritus sancti. 

Ego Conradus comes, licet sero 

inspiratione divine ?) gratie ad 

poenitentiam provocatus, elemo- 

et 

sinis et ceteris pietatis operibus 
peccata mea redimere statui, que 
et vitio humane fragilitatis et ex 
offiecio secularis dignitatis con- 

traxi et qui necdum juxta pre 

ceptum Domini ex integro potui 
euncta derelinquere, deerevi sal- 

tem aliquam partem possessio- 
num mearum Christo tribuere. 

Cepi itaque in monte hoc, ubi 
nullus patrum meorum prius ado 
ravit, domum domini in honore 

et veneratione apostolorum prin- 
eipis a fundamentis construere, in 

qua monachorum turmulam sub 
norma beati benedieti militaturos 

institui et de rebus meis, quan- 
tum ad presens visum fuit, Ee- 
elesie ipsi absque columpnia ali- 

cujus hominis seu advocatie, 
preter me et successoribus meis, 
libere eontradidi et eandem tra- 

ditionem ob eonfirmationem pos- 

l) Wir geben den Tert der Urkunde 

Im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des heiligen Geijtes. 
Ich Conrad, Graf, wenn aud) 

jpät, durch die Eingebung der gött- 

lihen Gnade zur Buße angeregt, 

habe mir vorgenommen meine Sün— 

den, welche ich in Folge menichlicher 

SGebrechlichkeit, oder in Ausübung 

meiner weltlichen Würde begangen, 

dur Almofen und jonftige Werke 

der Frömmigkeit zu fühnen und id), 

der es noch micht vermocht, nach 

dem Worte des Herrn, Allem ganz 

zu entjagen, habe beſchloſſen wenig- 

jtens einen Zeil meiner Befigungen 

Chriſtum zu ichenfen. Deshalb habe 

ic) denn begonnen, auf diejem Berge, 

wo noch feiner meiner Wäter vor— 

her (Gott) angebetet, von Grunde 

aus ein Gotteshaus zu bauen, zur 

Ehre und Verehrung des Apoſtel— 

fürften, im welches ic) eine kleine 

Schaar unter der Negel des heiligen 

Benedikt kämpfender Mönche einge: 
gejegt und demſelben foviel es für 

jet nothwendig jchien, von meinen 

Gütern freiwillig übergeben, frei 

von aller Beläftigung irgend eines 

nad) dem Original, das ein. bochherziger 

Geber dem Archiv der hifterifchen Abteilung des Quremburger Inſtitutes gefchentt. Die 

Pergamenturfunde iſt etwa 35 auf 45 Centimeter groß, das Plafatfiegel das derſel— 

ben aufgedrudt, ift prachtvoll erhalten. Es ift ein fogenanmtes Neiterfiegel, der Graf 

nad) rechts reitend, trägt das gezogene Schwert, offenen Helm und Rüftung, ſowie 

den wappenlofen Schild. Die Umſchrift lautet: + Conradus Comes de Luce- 

leınburch. Diefes Siegel ift für die Gefchichte der Luremburger Grafen von gro: 

ßer Wichtigfeit, denn einerſeits zeigt der wappenlofe Schild, daß damals die Juremburger 

Grafen noch fein Wappen (nach heutigem Begriffe) führten, anderfeits zeigt die Sie- 

gelumfchrift, daß im Jahre 1083 Conrad den Titel Graf von Luremburg führte, wenn 

gleich er in der Urfunde fich einfach als Conrad, Graf, einführt. 

2) Die geſchwänzten e der Urkunde werden durch gothiiche e wiedergegeben. 
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teris meis profuturam, ne violenter 
beneficia fratrum subripiant, in 
kartula hac denotavi, 

Dedi seilicet eidem ecelesie in 
perpetuam dotem mansum unum 
indominicatum et IIII® vestitos 

et montem a turri extrema usque 

ad aquam cum banno et aquam 
a ponte sancti Odolriei usque ad 
rupem moronis eum omnibus usi- 

bus suis et liberam piscaturam, 
pro velle supra et infra cum 

molendinis et furnis. 

Tradidi etiam IIII® familias et 

in silva presenti, que dieitur ande- 

uanen, neenon et Santwilre silva 

quocumque loco fuerint necessaria 

sine in pascendis poreis aut 

aliis animalibus et ligna et mate- 
riem ad omnia edificia sine res- 

pectu reditus aut census; familiam 

quoque in villa que dieitur Ceein- 
gin, cum omnibus que possident, 

et apud marseium pratum spatio- 
sum cum omni usuario, sieut a me 

haectenus est possessum, et apud 
Goeingiam villam familiam et 

terram, cum omnibus que ibi 

habeo, fratribus concessi ; ad mon- 

tem euconis Luzonem et fratres 

ejus cum possessionibus suis; apud 

1) Da dem mittelalterlichen Sprachgebraud) gemäß ecelesia nicht nur in dem Sinne 

von Kirche fondern auch in dem Sinne von Klofter, von Pfarrei und fo weiter, gebraucht 

wird, überjegen wir ecclesia, je nachdem der Sinn es fordert, mit Gotteshaus, das 

ja auch in der Nebenbedeutung von Klofter gebraucht wird, oder mit Pfarrei oder mit Kirche. 

je 
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Menjchen oder Scirmbherrichaft, 

außer der meinigen und der meiner 

Nachfolger und in diefer Urkunde 

dieſe jelbe Schenkung verzeichnet, 

auf daß fie meinen Nachfommen 

diene zur Beftätigung, damit fie 

nicht gewaltjam diefe Gabe den 

Brüdern entreißen möchten. 

Ich habe nämlich demjelben Got: 

teshauje !) zur ewigen Mitgift über- 

geben eine Herrenhufe und vier 

Lehenhufe, und den Berg von dem 

äußerften Thurme bis zum Wafler 

jammt der Gerichtshoheit und das 

Waſſer von der Brüde des heiligen 

Ulrich bis zum Mohrfels mit alfen 
feinen Rechten und der freien Fiſcherei 

nad Belieben oberhalb und unter: 

halb mit den (Bann) Mühlen und 

(Banı):Badöfen. 
Ich habe ferner übergeben vier 

Familien und im nahen Walde, “ 

welcher Andevanen genannt wird, 

fowie im Sandweiler Walde, an 

welchem Orte es auch jein mag, 

alles Nöthige, ſowohl zur Weide 

der Schweine, als auch anderer 

Thiere, und das Holz umd (jonftige) 
Material zu allen Bauten, ohne 

jede Abgabe oder Wente; ferner 

eine Familie im Dorfe genannt 

Geffingen, mit allem was jelbe be: 

figt, und bei Merjch eine große 

Wieſe mit aller Nugnießung, ſowie 

ich diejelbe bis heute bejejien, und 

bei dem Dorfe Gögingen habe ich 

den Brüdern überlafien eine Familie 

und das Land mit allem was ich dort 



56) 
Matheis alodium et familiam 

ubieumque sint, exepto Amalrico 
et Ramberto, eum his que possi- 
dent; eurtim que dieitur Pris cum 
familia et reditibus; villam Ro- 

denges cum familia et reditibus; 

Eeelesiam de Furen cum adia- 

centi deeima, Ecelesiam de Leuda 

cum tribus partibus deeime, ita 
sane ut quod feodatum est here- 

ditarie, defieientibus filiis, fratres 
possideant; Ecelesiam de Rode; 

Eeclesiam de santwilre. 

Que omnia ut magis rata essent, 

‚acta sunt annuente uxore mea 

Clementia cum filiis et filiabus 
nostris, in presentia domni met- 

tensis episcopi Herimanni, viearii 

apostolice sedis, affirmatione ban- 
ni ipsius. 

Anno dominice Incarnationis 

M!LXXXTII, II non. julii, Indie- 
tione VI, Sub testimonio virorum 

1) Sollte 

laufen und Fetſchenhof fein. 

habe. Bei dem Berge des Euco !) 
den Luzo und deſſen Brüder mit 
alten ihren Beligungen ; bei Ma: 
theis ?) das Allodium und die Fa— 

milie, wo fie auch jein möge, außer 

dem Amalrich und dem Rambert, 

mit allem was felbe haben; den 

Hof, welcher Preiſch genannt wird, 

mit der Familie und den Einkünf- 

ten, den Hof Rodingen, jammt der 
Familie und den Einkünften; die 
Pfarrei Fuhren?) mit dem zugehöri« 

gen Zehnten; die Pfarrei Leuda*) 
nit drei Viertel des Zehnten, jedoch 

jo, daß die Brüder das, was als 

Lehen (von den Leudaer Zehn: 

ten) vergeben worden ift, beim 

Mangel männlicher Nachkommen 

dasſelbe erblich befigen jollen. 

Auf daß dies alles um jo rechts— 

früftiger jei, ilt es gejchehen mit 

Zuftimmung meiner Ehefrau Ele: 

mentia mit ſammt unjern Söhnen 

und Töchtern in Gegenwart Herrn 
Derman’s, des Bilchofs von Mer, 

des Stellvertreter des Apoſtoliſchen 

Stuhles und unter deifen Beſtä— 
tigung, fraft feiner Machtwillkom— 

menheit. 

Im Jahre der Menſchwerdung 
tauſend drei und achtzig, am 2. 

Tage vor den Nonen des Juli, 

dieſer mons euconis vielleicht der ſogenannte „Kuhberg“ zwiſchen 

Nach den Res Munsterienses (Handſchrift Nr. 208, 

Seite 34 der Luxemburger Landesbibliothef) wäre es Gasperich. 

2) Am Pfaffenthal. Da dieſes Hofgut anf dieſe Weife das Eigentum der 

Yatern „der Pfaffen“ geworden, wird e8 den Namen Piaffenhof „Paffen oiwel* 

unter weldiem Namen der Pfaffenthal zuerjt genannt wird, erhalten haben, woraus 

dann der heutige Namen Pfaffenthal entftanden fein mag. 

3) Es ift nicht Fuhren bei Bianden, fondern Fouron le Comte im Limburgi- 

fchen. (Wergl. Res Munsterienses a. ä ©.) 

4) Nach den Res Munsterienses (eben dort) ift es Leuth bei Maeftricdt. 
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nobilium quorum nomina hee sunt: 

Ramboldus, Becelinus, Tiedo, 

Ricardus, Bertrannus, Albertus, 

in die consecrationis eripte. Qui- 
cunque ergo ex rebus hic adno- 
tatis temere vi uel fraude rapu- 
erit quiequam, sit anathema 

maranatha, sitque in perpetua 
dampnatione cum datan et abiron 
et filiis chore. fiat. fiat, fiat. 

in der VI Indiktion, unter dem 

Zeugnis adeliger Männer deren 

Namen diefe find: Waimboldus, 

Becelinus Tiedo, Ricardus, Ber: 
traunus, Wlbertus, am Tage der 

Einweihung der Kripte. Es jei 

deshalb ein jeder, welcher irgend 

etwas von dem Hier verzeichneten 

jei es mit Gewalt oder Lift rauben 

jollte, dem Anathema Maranatha 

verfallen und der ewigen Verdam— 

nis mit Daton umd Abiron und 

den Söhnen Chore’s. ES geichehe ; 

Es geichehe ; Es geichehe. 

Nachdem im Jahre 1542 das Klofter (wie an jeinem Orte gejagt 

werden joll) verbrannt und zerftört worden und die Meligiojen in der 

St. Zohannsfirche und Hospital ihren Wohnfig genommen, haben fie 

die Gebeine ihrer Fundatoren !) unter dem Schutte ausgegraben und in 

ihr neues Kloſter übertragen laſſen. In deren Grab fand fich eine 

bleierne Tafel auf welcher dies Epitaphium gejchrieben ftand. 

In nomine Sanetae et indivi- 

duae Trinitatis. Quieseit hie 

Comes Conradus. Hie eum inter 

saeculi prineipes fama probitatis 
esset celeberrimus, sepulchrum 

vitae prineipis adiit, amore di- 

vino succensus; indeque rediens 

divina se vocante celementia, 

obiit peregrinus;; sepultus in terro 

decenter non sua. Indeque anno 

dormitionis suae seeundo subla- 

tus, anno quarto, ipso die an- 

nuae ınigrationis suae de swculo, 

hie fuit repositus, praesente 

conjuge sua Clementia, per ma- 

num filiorum suorum Adalberonis 

primiecerii Metensis, Henrici eom- 

Im Namen der heiligen und 

untheilbaren Dreifaltigkeit ruhet hier 

Graf Conrad. Durch den Ruf jei- 

ner Biederfeit der Berühmtejte unter 

den weltlichen Fürſten, bejuchte der- 

jelbe, entflammt von dem Feuer der 

göttlichen Liebe, das Grab des Le— 
bensfürften. Yon der göttlichen Huld 

gerufen, verjtarb er auf der Rück— 

kehr als Bilger, und wurde nicht in 

eigener Erde anjtändig begraben. 

Im zweiten Jahre feines Abjterbens 

wurde er dort erhoben, und im vierten 

Jahre, an eben dem Tage ſeiner 

Hinfahrt aus diefer Welt, hier bei: 

gejegt in Gegenwart jeiner Gemah— 

lin Clementia, durch die Haud 

1) Nadı dem Res Musterienses (Handfchrift Nr. 208 der Yandesbibliorhel S. 34) 

waren es die VPeiber Conrads und feiner Gemahlin Glementia welche durch Abt 

Johann Harder {+} 1549) erhoben und nad) der Kirche St. Johann im Grund über: 

tragen worden find. Nach derfelben Quelle, wurde die Bleitafel im Sarge Conrads, 

„in sareofago Conradi* aufgefunden worden. 
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mitis, Conradique comitis, prae- 

sente Rodulpho abbate monastorii 

St! Vitonis Verduni?) filio eomi- 

tis, quem ipse provisorem et or- 

dinatorem hujus loci statuerat: 

jeiner Söhne: Adalbero's de8 Meer 

Brimicerius,') des Grafen Heinrich 

und des Grafen Conrad und in 

Gegenwart Rudolfs, des Abten (von 

St. Viton zu Verdün) des Grafen 

Sohnes, den er jelbjt zum Bor: 

jteher und Verwalter diejes Ortes 

beitellt. 

Dies ift gejchehen unter der Re— 

gierung Des durd göttliche Zu— 

laffung gebannten Tyrannen Hein: 

rich's und des römiſchen Papſtes 

Gregor's ſeeligen Andenkens. 

Er ſtarb aber am VI der Iden 
des Auguft im Jahre der Menſch— 

werdung 1086, 

Fünfter Graf. 3) 

Wilhelmus, Conradi ältefter Sohn it feinem Water in der Graf: 

ichaft gefolgt und hat, noch zu Lebzeiten feiner Mutter Clementiae, im 

Jahre 1086 die Negierung angetreten. Er hatte zum Weibe Medhtilde, 

Friderici, Herzogs in Schwaben Tochter und mit ihr erzeugt Conradum, 

Sigefridum, Udalricum und Fridericum, von welchen die drei legten in 

der Jugend gejtorben find. 

Gemelter Graf war ein erfahrener und tapferer Kriegsmann, jehr 

freigebig, gegen jeine Unterthanen liebevoll und gefällig. Kaiſer Heinrid) 

der Vierte, jein Großvater miütterlicherjeits, hatte im Jahre 1096, wo 

etliche Neichsfürften ihm die Krone ftreitig machten, ihn in Deutjchland 

zum Oberjten Feldmarjchall beitellt. 

Er ift ebenfalls zum Erbvogt und Schußherren der failerlichen 

Abtei St. Marimin bei Trier erfojen und angenommen worden. 

Desgleichen hat Richardt, Bifchof zu Verdün ihn zum Adminiſtra— 

toren und Bicecomitem der Grafichaft Verdün bejtellt in Erfegung 

Ninaldi, des Grafen von Bar. Im Namen des Biichofs führte er 

Facta sunt hæc, regnante, 

permissu Dei, Henrico tyranno 
damnato, ac piae memoriae Gre- 

gorio Pontifice Romano. 

Obiit autem sexto Idus Au- 
gusti anno Dominicae Incarna- 

tions MLXXXVI. 

1) Primicerius (qui primus in cera der erjte auf der Wachstafel) d. h. Dom- 

fantor nicht Propit, wie manche angeben. 

2) Die Worte „monasterii St! Vitonis Vorduni“ fehlen im Xerte der „Res 

Munsterienses“, cbenfo bel Bruschius, Monasteria Germaniae, Ingolstadt 1551. 
3) Schötter (Die frühere Gefchichte der Grafichaft Unremburg S. 52.) läßt auf 

Conrad deffen Sohn Heinrich und auf diefen erſt Wilhelm folgen, während andere, 

fo Neyen, dies beftreiten. Ohne bier näher auf diefe Frage einzugehen, fei nur 

bemerkt, daß von feiner Seite, durchſchlagende Gründe vorgebracht wurden, fo daß 

man auch bier wieder jagen muß: non liquet, die Sache ift noch zweifelhaft. 
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Krieg gegen dieſen, hat deſſen Heer im Felde zerſprengt und geſchlagen 

und darauf die Stadt St. Michiel wohin ſich Nainald begeben und ge— 

flüchtet, belagert und nad) wenigen Tagen erobert. Doc) ſchon vorher 

Hatte fi Rainald davon gemacht und nad) Bar gerettet. In der Folge 

kam dann zwiſchen beiden Grafen ein Vergleich zuftande, und hat 

Wilhelm die Grafichaft Verdün, den Grafen Nainaldo zurückgegeben. 

(Fortiegung folgt.) 

DRo’senzeit. 
— de ⸗ 

De Summer strét op Där aun Hecken 
Eng dofteg Bleieschauer ; 

M& leider si seng Rousendécken 

Vun &schtlech kürzer Dauer. 

Den Hierscht dé kemt mat Reif ann Niwel 

Den doft’ge Glanz verdreiwen ; 

Keng Reische bleit me! op dem Hiwel, 
Me t'piekég Där — de! bleiwen. 

N. 

rm 

Itliscellmmen. 

La Begoume de Sardhana, 

Epouse heroique de Walter Reinhard, natif de Larochette, décédèé 

rajah dans les Indes orientales. 

Beaucoup de nos leeteurs se souviendront sans doute des 

grandes rumeurs qui ont couru au commenerment de la seconde 

moitie de notre sieele, e’est-a-dire entre 1850 et 1860, au sujet 

de V’immense heritage de 40 millions de thalers qui devait &choir 

en partage & la postérité d’une famille nommée Reinhard, originaire 

de Liarochette, au canton de Mersch. Feu Monsieur le Dr Neyen, 

dans sa „Biographie luxembourgeoise® !) a, sous le vocable 
„Reinert ou Reinhard, Jean dit Somrou*, publie une notice bio- 

graphique sur le heros qui aurait légué cette immense fortune 

aux enfants de ses frere et s@ur. Un autre publieiste luxem- 

P Tome III (Supplement) p. 373—374. 
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bourgeois, feu Monsieur Henri Adolphe Reuland, &galement ne & 
Larochette, s’est mis A extraire de toutes les sources qui lui 
etaient connues et accessibles, des details bien eurieux sur la vie 

et les exploits de ce même personnage. En 1890 il a publie à 
Dubuque, Etat d’Jowa, dans les Etats-Unis de l’Amerique du Nord, 

un livre fort interessant A ce sujet sous le titre: „Walter Reinhard, 

genannt Somru, der Rajah von Sardhana, und jeine heldenmüthige 

Gattin Begoume. Eine wahre Geſchichte aus Oftindien.“ Il cherche a 

nous y retracer une image fidöle et exacte de la vie aventuriere 

de notre compatriote qui, gräce A son courage et son intrepidite, 

a reussi A se faire une tres grande renommee et à atteindre un 

rang bien &lev& dans la soeiete. Il est bien & regretter que 
l’auteur n’ait pas connu plusieurs details bien averes, & ce qulil 

parait, touchant surtout l’&pouse de notre heros, et que nous avons 

trouv&s par hazard, dans les „Annales de l’Assoeiation de la pro- 
pagation de la foi.“ 

Nous avons eru rendre nn service & nos lecteurs, si nous 

reproduisions dans „Ons H&mecht* ces pieces qui, en quelque 

sorte, complöteront et ecorrigeront les données publiées par MM. Neyen 
et Reuland, sur notre compatriote Walter Reinhard et son &pouse 

heroique, la Begoume. 
M. Blum. 

I. 

Lettre d’un officier europden ü Monseigneur 

(Pierre Alexandre Coupperie) U Ereque de Babylone. 

Recuoe à Bagdad dans le mois de decembre de l’annde 1830. 

Monseigneur, 

„Depuis que je suis sorti de Bagdad j’ai d«ja parcouru beau- 

coup de pays sans pouvoir me fixer, parce que je n’ai pu encore 

trouver d’emploi selon mes goüts et analogue A mes connaissances,. 
Arrive & Agra j'ai été agr@ablement surpris d’y voir un Evägne 

catholique du rit latin. Ce Prelat m’a fait un bon accueil, et il 

m’a donne l’hospitalit@ avec toute l’affection de la charite chre- 
tienne. Apres quelques jours de repos, avec des lettres de recom- 
mandation de ce respeetable Evöque, et dans son palanquin, je 
me suis dirige sur la ville de Sardhanah. C’est une prineipaute 
des Indes orientales qui est d’une nouvelle eréation, et sur laquelle 
je vais vons donner quelques details qui pourront vous interesser. 

„Cette prineipautd fut eréée pour la r&compense d’un offhicier!) 

1) Cet offieier, e’'est notre compatriote Reinhard de Larochette, auqnel 

Dr Neyen donne le surnom de Jean, tandis que Reuland l'appelle Walter. 
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à qui on pourrait donner le nom d’aventurier. Cet Europeen du 

fond de l’Allemagne!) penetra dans les &tats du grand Mogol, dans 
un temps que l’empereur de ce vaste empire conservait, avec 

l’integrit& de ses droits, le libre exereice de son autorite. Il par- 
vint à gagner l’estime et la bienveillance du souverain, et il prit 

le eommandement en chef des troupes imp£riales, en vertu d’une 

nomination de generalissime Emande du tröne. De plus il recut 
en present plusieurs villages dont la totalite constitue la prinei- 

pauté actuelle de Sardhanah. 

„Ce general congut de l’affeetion pour une jeune danseuse 

cachemirienne, ?) il la retira chez lui. S’&tant ensuite apercu que 

cette personne avait un esprit et des talens au-dessus de sa con- 
dition, il r&solut de l’&pouser legitimement et selon des lois de la 

Religion chretienne. Prealablement il lai procura toute l’instruc- 

tion necessaire par le moyen et avec tous les soins d’un zele 

religieux Capuein qui etait missionnaire apostolique dans ces con- 

trees. La jeune indienne abjura sineerement l’islamisme, et em- 
brassa de cœur la sainte Religion de J&sus-Christ ; elle fut bap- 

tisece solennellement et prit le nom de la tr&s-sainte Vierge Marie, >) 

Apres tous ces pröliminaires, elle fut marice avee toute la pompe 

et Ja magnificenee qui &taient conformes A la dignit& de son 

Epoux. #) 

„L’heure du demembrement de l’empire du Mogol &tant son- 
née, notre general allemand songea à se retirer dans ses proprie- 
tes; mais il ne put en rester tranquille possesseur. Il se presenta 

des diffieultes, il lui fallut prendre les armes; il vit bientöt qu’il 
etait trop faible pour s’opposer avee succes au parti qui s'était 

1) C'est-i-dire du Duch& de Luxembourg. 

2) Reuland assure quelle avait été la fille d’un riche scheik arabe, 

nomme Lutf Ali Khan, qu’elle avait vu le jour à Kotana, A trente milles de 

Meerut et que seulement pour se soustraire aux persceutions d'un frere uterin, 

elle s’&tait deguisee en bajadere, e-A-d. en danseuse indienne, pour pouvoir 

se refngier aupres d’un onele maternel A Delhi. 

3) D’apr&es Reuland elle aurait regu le nom «de Jeanne, A l’occasion de 

son bapteme. 

4) Selon Reuland le mariage entre Reinhard et la jeune Indienne aurait 

ete cölebr& suivant le rit musulinan, et, seulement apres la mort de son &poux 

la Begoume aurait embrasst la religion eatholique comme elle l’aurait eu 

promis à son mari sur son lit de mort. Mais si nous eonsiderons l’attachement 

de Reinhard ü la foi de ses aneötres, foi qu'il eonserva pendant toute sa 

earriere aventuriere, nous sommes plutöt portes A croire que la source oü 

Reuland a puisd ces renseignements sont inexactes et que l’auteur de notre 

lettre est dans le vrai. 
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form& pour le chasser ; d’un autre cöte, il £tait trop fier pour se 
soumettre: dans son desespoir il prefera la mort et se suieida 
d’un coup de pistolet.') 

„La princesse Marie sa femme montra plus de courage; elle 
conserva tout le sang-froid necessaire dans la eireonstance, et fit 
tourner en sa faveur les chances de la fortune. Elle monta sur 
un @l&phant et se mit à la t&te du peu de monde qui lui etait 
rest& fidele, pour attaquer les ennemis de son mari devenus les 
siens. Cette mesure energique opera un changement prodigieux 
de toute part; on lui t&moigna de la confiance et de l’attache- 
ment. En peu de jours tout rentra dans l’ordre, et la princesse 
heroine resta maitresse absolue de ses petits états; c’est en cette 
qualit@ qu’elle stipula une capitulation avec le general comman- 
dant les troupes anglaises, en vertu de laquelle elle gouverne ses 
sujets depuis quarante ans. 

„La princesse de Sardhanah est absolue et independante dans 

l’exereice du pouvoir supr&me; elle a le droit de vie et de mort: 

le code judieiaire est le m&me qui se trouvait en vigueur au mo- 
ment du demembrement du Mogol, il n’a point souffert de modi- 
fieation. Les impöts indireets dependent de l'équité de la prin- 

cesse. Les proprietaires des immeubles sont tenus, suivant les 
lois du pays, à payer la moitie du produit. Le total du revenu 
de Sardhanah se monte environ a dix lacs de roupies, somme 
qui &quivaut à deux millions eing cent mille franes ; ind&pendam- 
ment de cela, la princesse possede plusieurs palais, de grands 
terrains et finalement un tresor dont on ignore la valeur. Elle 

pourra disposer de tous ses bieus en faveur de qui bon lui sem- 

blera, soit pentdant sa vie, soit apres sa mort par testament. Elle 

n’a point eu d’enfans, et elle est hors de tout espoir d’en avoir, 

puisqu’elle a maintenant quatre-vingt-dix ans. Consäquemment, au 

defaut d’heritiers, la prineipaut® de Sardhanah sera incorporee 
aux possessions de Ja compagmie anglaise. 

„La force armée de ce petit pays consiste en six ou sept 

bataillons d’infanterie, un escadron de cavalerie monté et habille 

d’aprös le modele de la lourde eavalerie autrichienne, et en un 

1) lei il y a une contradietion flagrante, puisque Reuland dit que 

Reinhard est mort paisiblement et d'une mort naturelle. Reuland etait assez 

veridiqus pour raconter, d'après ses sources, que Reinhard avait contraete un 

maringe defendu par les lois de l’#glise entholique; pourquoi n’aurait-il pas 

avoue que son heros s’est suieide, puisqu’il nous eommunique que, apres la 

mort de son mari, la Begoume avait tentö un suicide? 
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bataillon de canonniers. T,es pieces de canon sont en bronze et 
en bon &tat, ainsi que le parc d’artillerie. Un Indien revötu du 
grade de colonel commande l’infanterie et lV’artillerie. Un officier 

italien commande la cavalerie ; cet oflicier est en meme temps 

conseiller d’etat et ministre de la justice. I] y a aussi quatre 
autres ofliciers europeens qui oceupent differens emplois, ou qui 

ont des pensions de retraite. 

„La ville de Sardhanah, chef-lieu de la prineipaute de ce 
nom, est situde dans une plaine entre la riviere du Gange et 

celle du Gemene, à une distance d’environ quarante lieues d’Agra 

et de douze à quinze de Delhi; elle est eeinte de murailles & 
’antique, dont le maximum de la eirconference peut être d’une 

lieue. Le terrain y est tres-fertile. Les fruits et les legumes y 
sont excellens ; la population est d’environ six mille habitans, dont 

la plus grande partie professe la Religion chretienne catholique; 
les autres sont ou musulmans ou paiens: chacun est libre dans 
l’exereice de son ceulte, et il y a des lieux destines a réunir les 

differentes sociétés religieuses. 

„La princesse Marie a pour chapelain et aumönier le pere 

Cajetan, sieilien, et missionnaire apostolique, de l’ordre des Ca- 
pueins. Il est sous 'immédiate dependance de l’Evöque du Thibet 
residant "A Agra. Le pere Cajetan demeure dans une maison 

grande et commode. Dans l’interieur il a fait une chapelle tres- 
propre et bien ornde: tous les matins on y ceelebre la sainte 

Messe, à laquelle on voit un coneours assez nombreux de fideles. 

Chaque soir, au eoucher du soleil, il s’y fait aussi une certaine 
reunion Je personnes qui y viennent pour reeiter le rosaire. Un 
voyageur est singulierement surpris et ddifi& de trouver, A une 

si grande distance du centre de la catholieite, des pratiques de 

religion si bien observees. Les chrétiens de Sardhana, semblables 

aux autres chrötiens asiatiques, se tiennent dans le lieu saint avec 

beaneoup de devotion ; ils ont le,bonheur de posséder un mission- 

naire d’une vie exemplaire. Le pere Cajetan r&unit dans sa per- 

sonne toutes les vertus de son &tat. Il parait rempli de zele pour 
le salut des ames, et d’un parfait d&evouement pour la cause de 
Dieu. Il en est r&compense par l’estime generale et par le res- 

peet que lui portent eonstaınment tous les ehretiens. 

„Hors de la ville, mais tout pres des murs, se trouve une 

eglise nouvellement bätie aux frais de la princesse.t) Cette &glise 

1) Il est de meme question de cette &glise et de crt autel magnifique 

dans la piece suivante. 
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est magnifique; elle est, sans contredit, la plus grande, la plus 
belle et la mieux construite de toutes les 4glises catholiques 

d’Asie, Sa forme est celle d’un parallelograme reetangle: deux 

rangs de eolonnes la divisent en trois nefs. Le grand autel est 

en marbre bien travaille; l’@l&gance de l’ouvrage eombinde avec 

la richesse des pierres precieuses de toute espece qui y ont die 
prodiguees, le rendent admirable. Le frontispiee de l'église est 

somptueux : deux pyramides d’une hauteur immense, dlevees à 

quelques pieds de distance de ses angles, augmentent la surprise 

des spectateurs ; elles sont destinces lune à l’usage d’un elocher 
et lautre pour contenir une horloge. La princesse a fait creuser 
dans cette &glise le tombeau qui doit renfermer son cadavre. 
L’Evöque d’Agra a dü se rendre à Sardhanah dans les fötes de 
Noel de l’annee 1829, pour faire la eer&emonie solennelle de la 
eonseeration de cette &glise. On assure que la princesse a fait 

un fonds de deux lacs de roupies (500 mille fr.) pour la dotation 
et l’entretien de ce monument si interessant, élevé par sa piete A 
la gloire du vrai Dieu, dans ces pays oü le mensonge, l’erreur 
et les superstitions les plus ridieules sont si generalement repan- 
dues. 

„C'est pour arriver & cette conclusion, Monseigneur, que je 

vous ai fait la narration de tout ce qui précède. Dieu, dans sa 

miseriecorde, a jet des yeux favorables sur la ville de Sardhanah. 

Pour parvenir au d&veloppement de ses desseins, il s’est servi de 
moyens qui n'y €taient pas propres, selon les apparences, mais 

qui sont devenus excellens dans les mains de celui qui est tout- 

puissant ; il ne m’appartient point, en vous £erivant, de faire des 

refiexions plus &tendues sur ce sujet; vous &tes plus accoutume 

que moi à meliter sur les merveilles qui caracterisent les @uvres 
de Dieu. Je ne cherche iei qu’a repondre à l’invitation que vous 
m’avez faite de vous donner, dans l’occasion, quelques details 
capables de vous faire plaisir. Je desire d’y avoir r&ussi en vous 
parlant de la princesse Marie, souveraine de la prineipaute de 
Sardhanah, si distinguce par ses nobles qualites, si celebre par 

son eourage et si etonnante par ses vertus, et surtout par son 
attachement a la Religion chretienne qu’elle a embrassée de bonne 

foi et qu’elle eonserve avee tant d’affeetion. Je suis, ete.“ ®) 

1) Annales de l’Association de la propagation de la foi. Recueil perio- 
dique des lettres des Evéques et des Missionnaires des missions des deux 

inondes et de tous lea doeuments relatifs aux missions et à l’association de 

la propagation de la foi. Collection faisant suite & toutes les editions des 

Lettres Edifiantes. Tome einquieme, Lyon.—Paris. 1831, p. 276281. 
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II. 

L'extrait suivant du Journal asiatique de Londres, pour de- 

cembre 1835, est emprunt@ à la Gazette de Delhi. 

Notice sur la Bigam !) ou Princesse Sambou de Sardana. 

„La province de Sardana, situce A soixante milles environ 

de Delhi, ne figure pas dans l’aneienne histoire de I’Inde. Avant 

les invasions mahomdtanes, elle &tait gouvernée par le raja Serkat. 
Nadji-Kahn accorda cette prineipaut@ & M. Sombre de Someron, 
oftieier allemand et general de son armee?). A la mort de ce der- 

nier, en 1776, elle fat transferee a sa veuve Zebonisse Bigam 

Sombre®), & condition quelle entretiendrait trois bataillons d’infan- 
terie. Soit que l’on considere la eelebrite de Sa Hautesse à la 
töte des armées, sur le champ de bataille et combattant contre 
des ennemis d’une bravoure peu commune; soit qu’on se la re- 

presente dans le rang «lev@ quelle oceupe maintenant, dans la 
reputation bien meritee dont elle jouit sous le rapport de la 
justice, de l’integrite, de la protection liberale qu’elle aecorde A 
tous les objets d’utilit@ publique, et dans son esprit de bienfai- 
sance envers les pauvres et les malheureux; on ne peut s’em- 
p&cher de lui aceorder la palme de la pr&&minence sur toutes les 

personnes de son sexe dont les annales de l’Inde font mention. 

„Il y a peu de temps que sa Hautesse proclama publique- 
ment M. David Dyce Sombre son fils adoptif et son heritier, et 
linvestit du gouvernement de sa prineipaute. Cependant elle con- 
tinue d’entendre tous les jours la leeture des papiers les plus 
importants que lui apporte M. Sombre, et donne ses ordres. Les 
remarques qu’elle fait dans ces occasions, lorsque l’on considere 
son äge avancé de 85 ans, montrent un jugement sain et une 

grande penetration. Elle est extr&mement jalouse de ses preroga- 

tives, et M. Sombre a en cops@quence un röle tres-delicat a jouer, 
pour ne pas lui porter ombrage et lui donner lieu de soupgonner 

qu'il pense à usurper son autorite. Il est cependant charge de 

1) Bigam est un mot persan qui signifie princesse. (Note de l’auteur de 
cette lettre.) 

2) Reuland relöve expressöment que Reinhard n'a jamais &t6 "general. 

3) Bigam=Begoume, Sombre est la traduction de Somru. A cause de 

son extörieur sombre et sa röserve eontinuelle Reinhard avait été surnomme 

ou plntöt nommé Somru (Le sombre, der Finſtere) parce que les Indiens 

ignoraient son v£eritable nom. 
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faire ex&cuter ses lois, et il s’acquitte de ce devoir à la satisfac- 

tion gencrale, en faisant regner dans la prineipaute la tranquillite, 

la paix et le bon ordre. 

„Depuis quelque temps Sa Hautesse, à cause de son grand 
äge, mene une vie retirce; elle jouit cependant d’une excellente 

sante ; elle a toutes les apparences d’avoir eu un exterieur agreable 

lorsqu’elle etait jeune. Elle est encore tres-gaie, et anime la con- 
versation par les reparties spirituelles et le récit d’anecdotes 
interessantes; elle est exacte & traiter les affaires tous les jours, 
à midi. Sa Hautesse jouit d’un pouvoir absolu et ind@pendant 
dans sa prineipaute: elle exerce son autorit& avec beaucoup de 
prudence et de justice, et en general elle commue en une prison 
perpetuelle la sentence des personnes condamnées à mort. 

„Sa capitale, la ville de Sardana, eontient une population 
de 40,000 ämes, y compris environ 600 chrötiens catholiques 
descendants d’Europdens, lesquels oeeupent divers emplois, et les 
eonservent aussi long-temps qu’ils se conduisent bien. La princesse 

professe la Religion catholique romaine. Elle a fait construire 
une tres-belle &glise!) a Sardana, *) ornde d’un superbe autel en 
marbre, dans un style mosaique, tout inerust© de pierres pre- 
cieuses, avec un orgue splendide pour Ja musique sacree, Elle a 
affeete un capital de deux cent mille roupies (einq cent mille 
franes) dont l'interet sert à l’entretien du culte religieux. Le 

Prötre catholique, le reverend Pöre Jules-Cösar, capuein italien, a 
ete elev& par le Pape à la dignite d’Eve&que, à la recommanda- 

tion de la princesse. On ne pouvait faire un meilleur choix que 
celui-la, pour bien eonduire les affaires de la Religion. Le Pere 

Jules unit beaueoup de talents à des manieres douces et attrayantes; 

il est d’une soeiôété agreable. 

„Sa Hautesse a &tabli une &cole dans la ville, avee des fonds 
suffisants pour son entretien, C'est Evéque qui en a la surveil- 
lance, et il fait d’ailleurs beaucoup de bien, mais sans bruit et 
sans ostentation. On le rencontre souvent parcourant & pied des 
rues £troites de la ville, allant visiter les malades pour leur ad- 
ministrer les secours de la Religion ; il est tres-actif dans l’exer- 

eice de son ministere. 
„La princesse a aussi fait construire une fort jolie chapelle 

1) Le plan de cette &glise de Sardana a #t& envoy& A Rome, en 1835, 

sur la demande dn la Sacrde Congregation de la Propagande. (Note de l’auteur 
de cette notice.) 

2) Sardana, Sardhana ou Sirdhana däsigne la mêmeé contröe. 
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à Meerut, dans laquelle un Prötre catholique offieie. Cette chapelle 
est prineipalement frequentee par les soldats catholiques au ser- 
vice anglais. Elle a aussi fond& des &tablissements de charite oü 

l'on distribue tous les jours aux pauvres de la nourriture et des 
vötements, et son hospitalit@ n’a pas de bornes. 

„Les forces militaires de la princesse consistent en un regi- 
ment d’artillerie de huit compagnies, six regiments d’infanterie 
chacun de huit compagnies, un r&giment de gardes-du-corps & 
cheval de quatre escadrons, et un autre de gardes-du-corps à pied 
de meıne nombre“'), 

ö — 

Derbeijerung der Wege. 
—— te —— 

Mählich werden die Wege bejler, 

Schnell und leicht werden Weiten durchflogen, 
Höhen befiegt, überbrüdt die Gewäjler. 

Bald von der Kraft des Dampfes gezogen, 
Bald im Ballon von den Küften gefchwungen, 
Bald von den Flügeln des Blitzes geichnellt, 
Hat der Menſch die Entfernung bezwungen. 
Eines nur ift noch nicht aufgehellt: — 
Steil und fchmal, unfäglich beſchwerlich, 
MWüftenwärts und durdy Räuber gefährlich 
Stets nody der Weg zum Himmel ftarrt, 
Und das rrlicyt den Wandrer narrt. 
— Wer will denn ein Patent fi nehmen 
Und den Weg zum Himmel bequemen ? 

Claufen, den 5. Juni 1900, N. L&onardy. 

Litterarifche Hovitäten. 

Fischer Joseph. Plaques de cheminde et de fonrneau observ&es dans le Grand- 
Duch& de Luxembourg et la Province de Luxembourg (Belgique). 

Luxembourg. Joseph Beffort. 1900, 

Grob Jakob Die Geſchichte der Pfarrei und Herrichaft Merſch. Gin Beitrag zur 

vaterländiichen Sefchichte. Aus dem Nachlaſſe des hochw. Herrn Majerus, 

weifand Synodalrath und Domkapitular; chem. Direktor der Normal: 

ſchule; Pfarrer und Dechant von Merich, Offizier der Eichenfrone. Sepa- 

ratabdrud aus dem „Pur. Wort.” Luremburg. St. Paulus-Geſellſchaft. 

1900. 

1) Annales de la propagation de la foi ete. Tome huitibme 1835 p. 501 

—503. 
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Hülsemann Wilhelm. St. Willibvord. Gedicht zur eriten Octav⸗-Feier des Heiligen 

in der Diözefe Yuremburg. Mit Biichöflicher Genehmigung. Echternad). 

Berlag von PB. KRlüſſerath. 1900. 

Lefort Alfred. Le Luxembourg en 1794. Luxembourg. Jöseph Beffort. 1900. 

Manderscheid Bernard. Gin Büdylein für Ale, oder die Demuth nach ihrem 

Weſen und in ihren Uebungen. Nah Monſeigneur Gay frei bearbeitet. 

Mit Vorwort von Franz Ser. Hattler, S. J. Mit Genehmigung des 

Hochw. Fürftbiichofes von Briren. Innsbruck. Fel. Hauc. 1900. 

Rabe (de) E. Consolatrix Afflietorum, I,uxembonrg. Soeiste Saint-Paul. 1900. 
Dr. Wampach Gaspard. Un projet de loi (luxembourgeois) sur les maisons 

à bon marche, (Extrait de la Seience catholique 1899.) Arras. 

Sueur-Charruey. (1900). 

An „Ons Hömecht“ eingefandte Bücher. 

Die Einfihtnahme und Benugung aller unferem Bereine als Gefchen! oder im 

Zaufchvertrag, zugehenden Werte zu erleichtern, ift die Einrichtung getroffen, daß 

ſämmtliche Zeitfchriften und Werke, während vier Wochen im Lefezimmer der Yandes- 

bibliothel aufliegen. Nach Verlauf diefer vier Wochen, kann Alles ausgelichen werden. 

Unfer Leſer intereffierende Abhandlungen itehen, in Klammern, hinter dem Namen der 

betreffenden Zeitſchrift. 

Archives belges, Revue eritique d’historiographie nationale. 1900, N? 2-4. 

Revue bibliographique belge, 1900 N® 1-5. 

Verhandlungen der Berliner anthropologiihen Geſellſchaft 1899. Situngen von 

November und Dezember. 

Neue Heidelberger Jahrbücher, herausgegeben vom hiftorifch-pbilofopbifchen Vereine 

zu Heidelberg Bd. IX, Heft 2. 

Tahresbericht der Geſellſchaft für nützliche Forſchungen zu Trier von 18941—1899. 

Trierifches Archiv, herausgegeben von Dr. Marr. Keuffer, Heft III. 

Mittheilungen des Vereins für Geſchichte der Dentichen in Böhmen. 38. Jahrgang, 

Jahrbuch der Geſellſchaft für lothringifche Geſchichte und Altertumsfunde 11. 

Jahrgang. 1899. 

Annales de la Soeiöt& historique et arch&ologique de Tournai. Nouvelle 

serie. T. 4. 

Table möthodique des Bulletins et M&ömoires de la Soeidte historique et 

litt£raire de Tournai 1845 — 189. 

Archiv des Hiltorifhen Bereins von Unterfranken und Aichaffenburg. 41. Band. 

Fahresbericht des Hiftorifchen Bereins von Unterfranken und Afchaffenburg. 1898. 

Mömoires et Publications de la Societs des Seiences, des Arts et des 

L,ettres du Hainaut. Annee 1899. Mons. 

Archiv für Gefchichte und Alterrumsfunde von Oberfranken. 31. Band, Heft 1. 

Zeitfchrift der Vereins für Geſchichte umd Alterthum Schleftens. 34. Band. 

Bulletin de ’Acadämie royale d’archöologie de Belglque. 5me scrie des 

annales. VIII. 

Annales de l’Academie Royales d’Arch£ologie de Belgiqu. 5° serie, T. 

II. 3e livraison. 

Curemburg. — Drud von P. Worre-Mertens. 
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Sefeblosen. 
o 

Op enger Benk virun dem Haus, 
De Beifchen spilt weint d’Mettesstonn ; 

E bleist aus enger lerdepéif 
Scech Sefeblose an der Sonn. 
Dei blenke wei Karfonkelsteng, 

Mat®Färwe rout a weiss a blo; 
Dem Botf kluxt t'Hierz vu Sellegköt. 
„Wei schein!“ rifft hien a gräft derno. 

um O je! gleich wor zertlun sei Gléck, 
Ann eidel, eidel bloWf seng Hand. 

Gräd we! geschlö-e stöt en do, 
Ann d’Päf entfällt em op de Sand. 
So" traureg left e bei seng Mamm 
A klöt mat Treinen an den A’n, 
Dass d’Blös-chen séch verstoppe ging, 
Wann hi® vu no wellt kucken drän. 
„Mei Kand“, set d’Mamm, „'t ass licht verstö’n, 
Wäts du wers agesin me! speit, 
Dass d’Söfeblos ann d’Menschegl£ck, 
Vu no betru®cht, wei Schaum zerfleit. 

W.G. 



Ascendants lJuxembourgeois 

de !a 

Comtesse Sophie Chotek, 
Epouse de l’Archiduc Frangois-Ferdinand d’Autriche. 

Le 1° juillet 1900, on le sait, ’Archidue Frangois-Ferdinand 

d’Autriche, heritier presomptif du tröne occupé actuellement par 

son onele ’Empereur Frangois-Joseph, a epouse à Reichstadt la 

comtesse Sophie Chotek, ereee à cette occasion princesse de 

Hohenberg. Gräce aux eireonstances romanesques dans lesquelles 
il s’est eonelu et a la haute situation que l’avenir reserve au 
couple prineier r&cemment uni, ce mariage est un @venement de 

haute importance et a occupé à juste titre l’attention universelle. 
Pour notre Luxembourg, speeialement, il emprunte un interöt 

tout partieulier au fait que l’Epouse du futur empereur d’Autriche 
descend d’une famille de Luxembourg, les Aldringen. 

En effet, un tableau des seize quartiers de la eomtesse Chotek, 
que vient de publier le bulletin mensuel de la soeiete l’Adler de 

Vienne !), montre que la princesse de Hohenberg eompte parmi 
ses trisaieux du cÖöt&e paternel Francois-Wenceslas, prince de 
Clary et Aldringen, né en 1706 et mort en 1788: or, celui-ci 

est le petit-fils d’Anne-Marie d’Aldringen, qui, nee A Luxembourg, 

epousa en 1634 le baron Jérôme de Clari. Fille de Leonard Al- 
dringen, de Luxembourg, et de Marguerite Klaut, Anne-Marie 

Aldringen appartenait & une bonne tamille bourgeoise, qui a 

fourni, entre autres personnages notables, trois &chevins et un 

eonseiller a Luxembourg, un landmaire de Sandweiler et un land- 

maire de Kehlen, mais qui tire son illustration des trois freres 
d’Anne-Marie: Jean, Paul et Jean-Mare d’Aldringen. 

Il n’est pas inutile de rappeler iei, en quelques mots, la bio- 

graphie de ces trois freres, que la patrie luxembourgeoise se 

glorifie, A juste titre, de compter parmi ses enfants, et dont l’aine 

1) Dans son numero de Juillet 1900, que m’a obligeamment signale M. le 

Comte Hubert de la Fontaine d’Harnoneourt, de Rehhof (Basse-Autriche). 

Voir &galement, pour les renseignements donnes iei: Neyen, Biographie luxem- 
bourgeoise, 1, 1860, pp. S—12; A. Brück, Fondations de Bourses d’Etudes 

institudes en faveur de Luxembourgeois, 1874—82, pp. 10—13; Almanach 

de Gotha, anndes 1836 (pp. 82—883), 1848 (p. 102), 1849 (p. 102) et 1900 

(pp: 313—314); Biographie nationale de Belgique, Bruxelles, 1866, t. I, col, 

203 —206. 



B 
a immortalis® son nom comme general de la Guerre de Trente 

Ans. 

Jean Aldringen, ne au Grundt (Luxembourg) en 1588, de 
Léonard Aldringen et de Marguerite Klaut, apres &tre d’abord 

entre au service de «quelques gentilshommes de Franconie qui 

allaient en France, se rendit en Italie, oü il devint seer£taire 
d’un eolonel italien, puis fut attach@ à la chancellerie de l'évéêque 
de Trente; à la suite de diffieultes avee ses collögues, il stengagea 

comme simple soldat dans l’arm&e autrichienne. Déés lors commenca 

sa veritable carriere: son courage, son habilete et ses connais- 

sances le firent bientöt passer par tous les degres de la hicrarchie: 

des 1622, il etait lieutenant-colonel. La Guerre de Trente Ans 

lui fournit l’oceasion de se distinguer nombre de fois et Ernest 

de Mansfeld et Gustave-Adolphe trouverent: en lui un adversaire 

redoutable. En 1632, il etait grand-maitre de Vartillerie ; deux 

ans apres, le 12 juillet 1634, 4gé seulement de 46 ans, le feld- 
mar£chal-gencral d’Aldringen trouva au pont de Landshut, en 
Baviere, une mort glorieuse, digne de la carriere qu’elle terminait 
pr@maturement ; ses restes reposent au monastere de Brühl, pres 

de Ratisbonne. 
Les honneurs ne manquerent pas à Aldringen : eréé baron 

de Gross-Ligna en 1625, puis baron du St-Empire le 17 décembre 

1627, il regut le 10 mars 1632, de l’Empereur Ferdinand II, le 

titre de Comte du St Empire et de Koschitz. D’apres Rietstap, 
les armes primitives d’Aldringen e&taient: „d’or & 2 erampons de 

sable passes en sautoir dans une couronne d’or*, mais ces armoiries 
se compliquerent dans la suite. Aldringen avait &pouse une com- 
tesse d’Arco, qui ne lui donna pas d’enfants. 

Son frere Paul, ne egalement à Luxembourg, devint docteur 

en th&ologie, ev&que de Tripoli, suffragant de Strasbourg ; il fut 

er&@ comte A la mort de son frere le general, dont il &tait l'hé— 

ritier, et mourut en 1644, 

Jean-Marc d’Aldringen, le plus jeune des freres, s’engagea 

egalement dans la carriere ecelesiastigue et dut sa fortune et sa 

position à ses deux ainds: docteur en theologie, il devint succes- 
sivement direeteur consistorial de Salzbourg, chanoine d’Olmütz, 

suffragant de Passau, puis, le 18 septembre 1633, eväque de 

Seckau en Styrie et, comme tel, prince de !’Empire; il mourut 

en 1664). Peu de temps avant sa mort, il fonda, par testament 

1) Et non en 1654 comme le dit Neyen, 
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du 17 janvier 1660, une bourse de 3000 florins du Rhin en fa- 

veur de jeunes gens, pris particuliörement entre les descendants 
de ses parents et de ses amis, qui feraient leurs &tudes au col- 

lege des Jesuites de Luxembourg ; cette fondation subsiste encore 
de nos jours et comprend trois bourses de 300 franes, 

Outre ces trois freres et un quatrieme, devenu jesuite, Anne- 

Marie Aldringen avait encore une seur, Barbe, qui &pousa Evrard 

Gilles, contröleur des fortifieations a Luxembourg. Les ayants- 

droit aux bourses Aldringen, tels que la liste en est donnde dans 

l’ouvrage de M" Brück, comprennent la descendance des &poux 
Gilles-Aldringen (une generation seulement) et de Clary-Aldringen 

(2 generations), ainsi que celle de Nicolas Aldringen, frere de 

Leonard et epoux d’Ann«e Niederkorn, et de Jeanne Klant, &pouse 
de Franeois Bircken et seur de Marguerite Klaut. Ces descendants 

sont tous actuellement, sauf peut-ötre quelque rare exception, 

prussiens ou belges; la famille Aldringen existe encore de nos 
jours à Treves, 

Je donne ei-apres un tableau indiquant les six degris qui söparent 

Leonard Aldringen de Luxembourg de la princesse de Hohen- 

berg. Si l’&pouse du futur souverain de la monarchie austro- 
hongroise compte dans son ascendance les plus beaux noms de 

de l'aristocratie autrichienne et allemande, «lle ne doit guöre en 

relever parmi ceux-ei de plus glorieux que celui de notre famille 

luxembourgeoise. 
* — 63 

EN 

l., Leonard Aldringen, de Luxembourg 
/ Epouse Anne-Marguerite KAlaut, fille de Mare Klaut. 

—— — ————— —— — — — 

ll. Anne-Marie Aldringen 

, Epouse en premieres noces N. de Müller. ') 

En seeondes noces, en 1634, Jeröme baron de Clari, fils 

cadet de Frangois (baron du St. Empire depuis 1641); 
par suite de son mariage, Jeröme ajouta le nom d’Al- 

dringen au sien, puis, en 1635, reunit les armes des Al- 
dringen aux siennes propres (d’azur A 3 etoiles d’argent, 
2 ct 1). Il devint gen£ral-major au service de l’Empire, 
fut er&& comte le 23 janvier 1666 et mourut en 1671. 

— ——— — —— — — — —— 

1) Cette premiere alliance d’Anne-Marie Aldringen n'est pas donnde par 

Neyen ni par Brück ; elle nous est fournie par l’Almanach de Gotha. Re- 
marquons aussi, à ce propos, que la liste des ayants-droit aux bourses Al- 

dringen publi6e dans l’ouvrage de Mr Brück ne poursuit pas la descendance 

Clary-Aldringen au delä des enfants de Jean-Georges-Mare, 



IN. Jean-Georges-Mare comte de Clary et d’Aldringen, eréé 

comte de Clary ei Aldringen et du St. Empire le 16 juin 
1680 ; la seigneurie de Teplitz ') lui &echut du chef des 

/ Aldringen. 
N. 
DD — — — — — 

IV. François-Wenceslas, prinee d’Empire (avee qualification de 

„Hochgeboren“ : 2 fevr. 1767) de Clary et Aldringen, 

possesseur de la seigneurie-fid@äicommis de Teplitz avee 

Graupen en Boheme, conseiller intime effeetif de l’Empe- 

pereur et Roi, „Obersthof- und Landjägermeister», né le 

8 mars 1706, mort le 21 juin 1788. 

Epouse le 14 fevrier 1747 Marie-Frangoise-Madel.-Jos&phine 

comtesse de Hohenzollern-Hechingen, dame de la Croix- 

Etoilce, nce le 20 janvier 1728, morte le 3 dee. 1801. 

V. Marie-Sidonie eomtesse de Clary et Aldringen, dame du 

palais et de la Croix-Etoilee, né le 10 nov. 1748, morte 

le 16 füvr. 1824, 

| Eions le 16 mai 1772 Jean-Nepom.-Rodolphe eomte Chotek 

de Chotkowa et Wognin, „Öbersterblandthürhüter“ en Au- 

triche, possesseur du fid&iecommis de Jeniowes avec Wel- 

trus en Bohöme, ete,, ne le 17 mai 1749, mort le 26 aoüt 

| 1824, fils de Jean-Charles et de Marie-Therese-Joscphine 

comtesse Kottulinsky, baronne de Krzischkowitz, 
— — —— —— — — —— 

VI. Charles, eomte Chotek de Chotkowa et Wognin, propriétaire 

des sgries de Zahorzan, Gross-Priesen et Ciwitz en Bohöme, 

ete., „Oberstburggraf“ et president du gouvernement en 

Boheme, n& le 25 juillet 1783, mort à Vienne le 28 dee. 

1868. 

Epouse le 15 juillet 1817 Marie comtesse Berchtold, ba- 

| ronne de et à Ungarschitz, Fratting et Pullitz, dame du 

palais et de la Croix-Etoil&e, n&e le 20 janvier 1795, morte 

a Vienne le 18 fevr, 1875, tille de Marie-Antoine-Nicolas- 

Pierre-Ferd.-Henri et de Marie-Anne-Francoise Huszär de 

Szent-Kereszt. 

—— —— — — — — — 

1) En 1749 fur fonde le fideieommis de Teplitz avee Graupen. L'alina- 

nach de (rotha de 1849 donne comme  propristes des Clary-Aldringen : 

en Boheme, eorele de Leitmeritz, les seigenenries-Hdeicommis «de Teplitz ‚1,59 

mille earre avee 11,000 habitants) et «de» Graupen (0,45 m. e. avee 2230 hab.) 

et la seigneurie allodials de Binsdorf (1,2% m. e, avee 6110 hab.). La famille 
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— — — — — 

VII. Bohuslaw, comte Chotek de Chotkowa et Wognin, propric- 

taire de la sgri®e de Ciwitz en Bohöme, conseiller intime, 

chambellan et grand deuyer de l’Empereur et Roi, ete., 

n& le 4 juillet 1829, mort à Görlitz le 11 oet. 1896. 

Epouse le 30 oetobre 1859 Wilhelmine comtesse ÄAinsky de 

Wehinitz ct Tettau, dame du palais et de la Croix-Etoilce, 

née le 19 juillet 1838, morte a Gross-Priesen le 5 mars 
1886, fille du comte Joseph et de Marie comtesse Czernin 

de et à Chudenitz. 

VIII. Sophie-Marie-Jos@phine-Albine, comtesse Chotek de Chotkowa 
et Wognin, dame de la Cruix Etoilee, née A Stuttgart le 

ler mars 1868, 
Epouse à Reichstadt le ler juillet 1900 5. A. I. et R. Fran- 

cois-Ferdinand-Charles-Louis-Joseph-Marie, archidue d’Au- 
triche-Este, prince imperial d’Autriche, prince royal de 

Hongrie, Boh@me, ete., ne aA Gratz le 18 dee. 1862. 

Bruxelles, le 16 juillet 1900. 

Jules Vannörus. 

Euſtach von Miltheims hifterifche Werke 
veröffentlicht von Jakob Grob. 

(Fortjegung.) 

Den Biſchof zu Trier Brunonen '; hat genannter Graf Wilhelm 

mit Krieg überzogen nnd das Stift ſchwer verwüſtet. Als aber am 6. 

Dezember 1122 der Biichof den geiftlihen Bann über ihn verhängte, hat 

er die Waffen niedergelegt und ſich mit ihm verglichen. 3; Desgleichen 

de Clary-Aldringen possede encore ces biens et est represent6e aujourd’hui 

par Marie-Carlos-Richard, prince de Clary et Aldringen (né en 1844), &poux 
de Felicie princesse Radzivill, et par ses freres Sigefroi (n& en 1848), &poux 

de Therese comtesse Kinsky, et Manfred (ne en 1852), epoux de Frangoise 

comtesse Pejaesevich de Veröeze, 

1: Bruno war Anfang 1102 znm Biſchof von Trier erhoben worden und ftarb, 

nach den Gesta Treverorum, am 25. April 1124. 

2; Wohl die einzige Quelle für diefes Zerwürfnis des Grafen Wilhelm mit dem 

Erzbiichof Bruno von Trier bildet. die erfte Fortſetzung dev Gesta Treverorum, 

welche von 1015 bis 1132 veicht. (Monumenta Germania historiea Seript. Bd. 8, 

S. 197.) 
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fämpfte er gegen Biſchof Meginerum im Jahre 1127, ') weil diejer ihm 

das menerbaute Schloß Neumagen abgenommen. 

Diejer Graf beftätigte nicht allein die Stiftung des Gotteshaufes 

Münſter und die Privilegien die jein Water demfelben verliehen, fondern 

er vermehrte und verbeilerte diejelbe durch die darüber ertheilten Docu- 

menta ?), welche aljo lauten: 

1; Auch für diefes zweite Zerwürfnis des Yuremburger Grafen Wilbelm mit 

Trier dürften die Gesta Treverorum die einzige Quelle fein. Diefelben erwähnen des 

Krieges au zwei von einander unabhängigen Stellen, nämlich ein evites Mal in der 

ſchon erwähnten erſten Fortiegung der Gesta (Monumenta Germ. 2b. 8, ©. 190) 

und in der zu den Gesta gehörigen vita Godefridi (a. ä. T., Seite 202). Für alle 

die verschiedenen FJerwürfiniſſe und Zwiſchenfälle, zwifchen Trier und Yuremburg, abge 

ſehen von dem wegen Adalbero’s, welches auch anderjeitig berichtet wird, bilden, wie erficht- 

lich, die Gesta Trevirorum, in ihrer unfprünglichen bis 1101 reichenden Faſſung und 

in ihrer eriten, die Jahre 1015—1132 umfaſſenden Fortiehung, die einzige Tuelle. Daß 

Diele Tuelle aber nicht über alle Zweifel erbaben ift, bat fihon Dr. Peters in einem 

Falle nadhgewieien. Beſonders aus inneren Gründen hat er die Geſchichte des Über— 

alles des Erzbiſchofs Eberhard durch den Grafen Konrad im Zweifel gezogen und 

wohl mit Recht. (Der Abt Rudolf von Vanne und die Gründung der Altmünfterabtei 

in Yuremburg, Publieations de la Seet. hist., Bd. 44, &. 17—18) Ks mag des— 

halb nicht unangebradıt fein, an dieſer Stelle das Urtheil wieder zu geben, weiches 

Wattenbach über die Glaubwürdigkeit der Gesta Treverorum in diejer Zeit abgibt. 

Über die erfte Abfaffung der Gesta jagt er: „Es war ein löbliches Unternehmen, 

„nur waren die Hülfsmittel des Verfaſſers außerordentlich gering, fie 

„beichränkten fih vom meinten Jahrhundert an fait ganz auf die Chronik des Regino 

„won Prüm) nebſt einer dürftigen und unfideren Überlieferung“. (W. Wat- 

„tenbach, Dentſchlands Geichichtsauellen im Mittelakter, 2, Aufl. S. 335). In Betreff 

der erften Fortſetzung, beziehungsweiſe Erweiterung, beißt cs dann: „Diefer Bearbeiter, 

„vielleicht ein Meitglied der Domgeiftlichkeit, fette an die Stelle dev übermäßig dürfti- 

„gen Nacyrichten über das elite Jahrhundert eine ganz jelbftändige Fortſetzung von 

„1015-1132, die anfangs freilich wenig juverläffig, ſpäter voll Feindſeligkeit 

„gegen Heinrich IV ft. Zuletzt berichtet er Selbfterlebtes mit danfenswerter Ausführ- 

„lichkeit“. (Ebendort S. 335). Das Vetztere dürfte alfo für das über Graf Wilbelm 

berichtete gelten, alſo über deſſen Zerwürfniſſe mit den Trierer Erzbiſchöfen. 

2) Ter beifolgende lateinische Tert iſt gegeben nad) der Originalnrkunde, welche 

ſich ebenfalls, in Folge von Schenkung, beute im Archiv der hiſtoriſchen Abteilung des 

Luremburger Inſtitutes befindet. Die Pergamenturkunde tft prachtvoll erhalten und 

42"), auf 60 Centimeter groß. 

Wie das Ziegel der Urkunde des Grafen Konrad, To it auch das Ziegel des 

Grafen Wilhelm, das dieſe Urkunde trägt, ein fogenanntes Plakatſiegel, d. h. direkt 

dein Pergament aufgedruckt und beitens erhalten. Es ift ein Reiterſiegel, der Reiter 

nad) rechts (rechts im gewöhnlichen, nicht im beraldiichen, Sinne genommen) veitend, 

trägt den offenen Helm mit ringsum bevabialtenden Federbuſch, in der Rechten den 

fpiten wappenlofen Schild, weldyer fait den ganzen Körper dedt, die Yınfe hält 

die mit einem auergeitweiften Fähnchen gezierte Yanze. Auch der Schild diefes Sir: 

gels trägt, ebenſowenig wie der Zchild im Siegel des Oirafen tonrad, nicht das geringite 

Wappenzeichen. Im Gegenſatz zum Schilde ſieht das auergeitreiite Fähnchen der Yanze, 

dieſe Querſtreifen dürften einen Anklang jein an das Wappen der jpäteren Yurembur- 
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In nomine Sancte et Individue Im Namen der heiligen und un« 
Trinitatis. Ego Uuillelmus eomes theilbaren Dreifaltigfeit. Ich Wil- 

de Lucelemburch eupiens imitari lelin, Graf von Lucelemburg, meinen 

beate memoriae patrem meum!) Batern, den Grafen Conrad jeligen 

Conradum comitem et perficere Andenfens, nachzuahmen wiünfchend 

ger Grafen, welche, in dem von Silber und Blau zehnmal quergetheilten Schilde, einen 

gefrönten rotben Löwen mit Doppelichtweif trugen. Die Siegelumfchrift lautet: + 

Sigillum Willelmi Comitis de Lucelembureh. Der beifolgende Yichtdrud gibt 

- das mwohlgelunge Bild der beiden Siegel des Grafen Konrad und des Grafen Wilhelm. 

Die Urkunde felbft ift aber auch noch durd; einen anderen Umſtand merhvwürdig. 

Dan weiß, welches Elend und Leid das Inſtitut der Schirmvögte der Kirche und den Klö— 

ftern gebradht, wie die Schirmvögte ftatt die Kirchen und Klöſter vor Bedrüdung zu ſchützen, 

deren größten Vedrüder wurden. Davor wollte Wilhelm die väterliche Stiftung bewah- 

ren, weshalb ev, nach dem Beifpiel feines Vaters, das Schirmrecht der Abtei nicht nur 

dem Yuremburger Grafen vorvebielte, fondern noch einen Schritt weiter gebt wie fein Bater ; 

während es in der Urkunde Conrads nody heißt: „absque ealumpnie alicujus ho- 

ıninis seu advocatie preter me et successoribus meis“ heißt es in der Urkunde 

Wilhelms „Advocatum in eadem abbatia esse prohibemus“ ; er beftimmt aber 

dann, daß die Obliegenheiten eines Advokaten oder Scirmvogtes vom Grafen von 

Luremburg erfüllt würden, unter genau feftgefegten Bedingungen ; jedody wird das 

Wort Advocatus nicht gebraudıt, fondern ftatt deffen Dominus oder Comes, aber 

und das ift das Bezeichnende, diefe Worte ftehen auf Raſur, das urjprünglich ge 

brauchte Wort ift ausradiert und durch das Dominus oder Comes erießt. Die auf 

die Raſur gefchriebenen Worte find mit anderer ſchwärzerer Tinte gefchrieben. Daß dies 

aber keine fpätere Aenderung ift, ſondern bei Bollziehung der Urkunde geicheben, 

geht daraus hervor, daß der Vermerk der Berfiegelung und die Namen der Zeugen, 

die natürlich erit bei Vollziehung der Urkunde eingetragen werden konnten, mit der- 

felben ſchwärzeren Zinte geichrieben find, wie jene auf die ausradierten Stellen geſetzten 

Worte Dominus und Comes. Man ficht alio, daß, um jede Mißdeutung zu vermeiden, 

man auc nicht einmal den Namen Advocatus gebrauchen wollte, oder beſſer gefagt, 

den höchitwahrfcheinlich gebrauchten Namen advocatus ansradierte und durch den Na» 

men des Trägers desjelben erſetzte. 

An verfchiedenen Stellen find Worte über der Zeile geichrieben, zu diefen gehören 

bei den Zeugen alle Familiennamen. Es ift dies alfo ein neuer Beleg zu der Be 

hauptung, daß die Familiennamen früher gebraucht wurden, che felbe in den Urkunden 

auch geidyrieben wurden. Graf Konrad nennt ſich 1085 auf dem Siegel Conradus 

Comes de Luecelemburg, während in der Urkunde nur ſteht Conradus Comes und 

in diefer Urkunde von 1123 waren die Familiennamen der Zeugen zuerit vom Schrei» 

ber der Urkunde übergangen worden, wurden dann aber bei der Durchficht, über 

der Zeile beigefügt. Der Schreiber hatte noch nicht den Gebrauch die Familiennamen 

mitzufchreiben. Diefelbe Thatjache, welche ſich bier für die Familiennamen der hochade- 

ligen Geichlechter zeigt, begegnet ums für die Namen Birgerlicher noch im fünfzebnten 

und jechzehnten Jabrhundert. Diejelbe Perfon tritt bald auf unter ihrem Familienna— 

men, bald nur unter ihrem Taufnamen, manchmal ſogar in der nämlihen Urkunde ; 

ja es gibt ‚Fälle, wo an der Hauptftelle jemand mar mir feinem Tauſnamen genannt 

wird, während dann im Konterte der Familenname gebvandıt wird. 

1} Weil einigen Abkürzungen vielleicht eine verichiedene Auflöfung gegeben werden 

fönnte, find die aufgelöften Abkürzungen geiperrt gedrudt. 
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Siegel des Grafen Konrad von Luxemburg. (Stiftungsurkunde der Abtri Münster, 6. Juli 1083) 

Siegel des Grafen Wilhelm von Luxemburg. (Bestätigungsurkunde der Abtei Münster, 1123), 



quod ipse incepit, vel potius 
bona voluntate implevit. Ora- 
torium secus predietum castrum 

ab eo fundatum et ordini mo- 

nachorum deputatum, rebusque 
suis, quemadmodum plaeuit, dita- 

tum, liberum esse sub tuitione apos- 

tolica statui. Quapropter ob me- 
moriam libertatis aureum unum 

Rome ad altare sancti Petri omni 

anno in die palmarum sine in cena 

domini offerri eonstituimus, quem 

videlicetaureum, indietione prima, 

anno V beati secundi kalixti pape 
coram ipso apostolico per manus 

comitis Herimanni, offerendum 

transmisimus, quem etiam obtulit 

in die qua eonseeratum est altare 
beati apostoli Petri. 

Ergo quia nostris temporibus 

idem monasterium est perfeetum et 

pater meus ipsum loeum omninoli- 

BB 
und das, was er begonnen, oder 

vielmehr mit gutem Willen vollendet, 
vollfonimen 

auszuführen 
wünjchend, 

habe ich bejtimmt, daß das Gotteshaus, 
welches er neben der vorgenannten 
Burg geitiftet, einem Mönchsorden 
übergeben und mit jeinen Gütern, 
joweit es ihm gefiel, ausgeitattet 

hat, 

jrei fein jolle unter Apoſtoliſchem 
Schutze; deshalb haben wir be: 
ichlojien, daß zum Zeichen der Frei: 
heit jährlicd), jei es am ‘Palmjonntag, 
jei e8 am Griünendonneritag, 

zu 

Nom am Altare des hi. Petrus 
ein Goldgulden 

geopfert werden ſolle; 
welchen Goldgulden 

nämlich wir, 
in der erjten Indiktion, im 5. Jahre 
des heiligen Vaters Kalixt des 
zweiten überjandten, 

auf day er in 

Gegenwart 
des Apoſtolikus 

jelbit, 
durch die Dand des Grafen Heri— 
mann geopfert werde, welchen er aud) 

opferte am Tage an welchen der 
Altar des jeligen Apoſtels Petrus 
geweiht wurde. !) 

Weil nun in unfern Tagen diejes 

stlofter vollendet worden ift, und 

mein Vater beftimmt hat, daß dieſer 

I: Die Urkunde unfers Grafen Wilhelm ift nicht datiert. Diefe Angaben über den 

Tag der liberreihung des Goldgulden gejtatten nun die genauen Grenzen zu beitimmen 

innerbalb welden dieſe Urkunde vollzogen worden iſt. Da Papſt Kalixt II. am 1. Fe 

bruar 1119 den Apoftolifchen Stubl beftiegen, jo entipricht dem 5. Jahre jeines Pon— 

tififates Die ;jeit vom 1. Februar 1123 bis 31. Januar 1124, da dem Jahre 1123 

auch die 1. Indiktion zufömmt, jo wurde der Goldgulden in Mom dargehradit am 20. 

Kovember 1123, demm der Tag der Einweihung der Petersticche ift ja der 20. Novem- 

ber. Biſchof Bruno von Trier ftarb aber ſchon am 25. Aprit 1124, jo daß die Urkunde 

Wilhelm’s Ende 1123 oder Anfang 1124 certaflen worden ift Doc befteht eine Schwie— 

rigkeit: Erzbiichof Bruno bat die Beſtimmungen welde Graf Wilhelm im dieſer Urs 

funde getroffen, betätigt und dieſe Beſtätigungsurkunde des Erzbiſchoſs Bruno iſt vom 

7 Oltober 1123. Dan muß alfo annehmen, daß das Tatum der Urkunde Brunos, 

die uns nur im Abſchrift erbalten, falſch abgeichrieben wurde, oder Daß unter die qua con- 

seeratum est aitare beati apostoli Petri nicht der 20. November zu verftehen it. 

Andere ſuchten ſich zu helfen in dem fie die Urkunde Wilhelms in's Jahr 1122 jesten, 

doch dies tft wie oben nachgewieſen unmöglid). 
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Se 

berum facere disposuit, Ego ut 
iam superius dietum est, desi- 

derans, implere uotum patris mei, 
eonsilio domni  archiepiscopi 

Brunonis Treuirensis et bonorum 

virorum, liberum abbatem illie 

esse constituimus, Ita sane, ut 

baculum pastoralem super altare 

accipiat. Statuimus autem, ut ab- 

batem ammodo aliunde non ha- 

per 
gratiam dei dignus quisquam po- 

tuerit quod 

absit, repertus non fuerit, 

beant, si in eodem loco 

iueniri; si 

ibi 

eonsilio bonorum virorum 

uero, 

alibi 

idoneum accipiant, remota omni 

laicali eleetione. 

Advocatum in eadem abbatia 

Ort ganz frei jein jolle, deshalb 
habe ich, wie ſchon oben gejagt, vom 

Wunſche bejeelt, den Willen meines 

zu erfüllten umd auf den Rath des 

Herrn Erzbiichofs Bruno von Trier, 

und frommer Männer fejtgeflellt: 

der dortige Abt ſoll frei jein, das 

heißt: er joll den Hirtenſtab vom 

Altare nehmen.!) Wir haben auch 

beitimmt, daß fie fernerhin feinen 

Abt von ſonſther haben jollen, wenn 

mit der Gnade Gottes am jelben 

Orte einer würdig gefunden werden 

fönnte; wenn aber, was nid)t ge: 

ichehen möge, ein ſolcher jich nicht 

vorfände, jollen jie auf den Rath 

frommer Männer Hin, einen von 

auswärts nehmen unter Ausjchluß 

jeglicher Wahl durch einen Xaien. 

Wir verbieten, daß es im der: 

1) Durch dieſe Beitimmung jollte von vornherein, jede außerflöfterliche Einmiſchung 

in die Wahl und Anftellung des Abtes unmöglich gemacht werden. Durch den Abſchluß 

des Wormier-ftonfordates zwijchen Papft Kalixt II. und Heinrich V. war eben 1122 

der Inveſtiturſtreit beendigt worden. Ju frühen Vittelalter hatten Kaiſer und ‚Fürften, 

fchon um ein Gegengewicht gegen den immer mächtiger werdenden Adel zu jchaffen, 

den einzelnen Bistümern umd Klöſtern bedeutende Yeben verliehen, und nad) dem Yeben: 

rechte beichnten fie dann die Neugewäblten mit diejen Gütern. Dies gab nun Fiir 

Kaifer und Fürſten die Handhabe ab, ſich die vollitindige Wahl und Ernennung aller 

Biſchöfe und Äbte zu fichern, indem fie vor aller Wahl, einem ihnen genebmen die 

Inveſtitur der mit dein Bistum oder der Abtei verbundenen Yeben verlieben und auf dieſe 

Were die Wahlberechtigten zwangen, den von ihnen Belchnten zu wählen. Tann war 

man weiter gegangen, Ttatt mit Dein Scopter vollzog man die Belchnung der Biſchöfe 

nnd Übte durd) Übergabe von Ning und Stab, um dadurch auszudrüden, daß audı 

die geiitliche Gewalt dem Belchnten durch den Fürſten verlichen würde, die Kirche war 

zur Magd des Staates gemadt, die geiftlichen Pirinden waren Handelsgegenitand ge- 

worden, welche Water umd Fürſten nicht dem Würdigſten jondern dem Meiftbietenden 

verlauften. Darob mußte der Inveſtiturſtreit entbrennen und dieſer Kampf zwiſchen 

Staat und Kirche, der fünfzig „Jahre gewüthet, war eben beendigt worden und nun 

ſucht Graf Wilhelm, offenbar unter dem fortwirkenden Einfluſſe feines verſtorbenen Va— 

ters und Bruders, derartige Zuſtäude fir das Münſterkloſter unmöglich zu machen und 

deshalb beftimmt er, daß dev neugewählte Abt des Kloſters, nicht nur nicht aus der 

Hand des Yuremburger Grafen oder and des Erzbiichofs von Trier den Stab empfangen 

jolle, ſondern daß er ihn fetbit vom Altare nehmen folle, um auf dieſe Weife jeden 

Eingriff der weltlichen ſowohl als der geiftlihen Fürſten im die freie Abtswabl von 

vornherein abzuſchneiden. 

346 



esse prohibemus. Sed si forte 
iniuria aligua inibi deo servien- 

tibus illata fuerit, a nobis, siue 

a posteris nostris, iustitia requi- 

raturetnichil pro hae re nobis 

debetur. Dominus') autem hujus 

castri nullum gravamen eis in- 

ferat, nec de plaeitis vel de 

hominibus eorum se intromittat, 

nullamque precii existimationem 

a bannalibus eorum exigat, nee 

homines eorum hospitando vastet. 

Si vero bannalis eorum pacem fre- 

gerit vel latrocinium fecerit exter- 

raneus quoque si super bannum 

eorum fugerit praedietus domi- 
nus?) sine lieentia abbatis et con- 

ductu ministerialis ipsius eapere 
eum non poterit etsi se reddemerint 

abbas duas partes, dominus autem 

terciam partem aceipiet. Si quis 

vero exterraneus, ceuluseungue 

homo, bannalis eorum fuerit, si su- 

perbiens censum suum persolvere 

neglexerit, ministerialis abbatis le- 

gali indicio domum ejus obserabit 

etsi contentiosus permanserit idem 

comiti®} proelamabit qui iustitiam 

faciens ipse tereiam partem, abbas 

vero duas partes accipiet. Si 

denique annale mercatum uel 

forum?) super bannum ipsius loci 

stabilitum fuerit, theloneum uel 

alios reditus mereati uel fori?) ac- 

2) Much von dieſem Dominus 

liche Wort iſt ausradiert. 

ee — 
ſelben Abtei einen Kloſter⸗) Vogt 

gebe, ſondern, im Falle daß den dort 

Gott dienenden irgend ein Unrecht 

zugefügt würde, möge man bei Uns 

oder bei unſeren Nachfolgern Recht 

ſuchen, aber ohne daß Uns aus 

dieſer Urjache etwas geſchuldet würde. 

Der Herr diejes Schloſſes joll ihnen 

nicht im geringiten zur Laſt fein; 

weder um ihre Jahrgedinge nod) 

um ihre Leute joll er (der Graf) 

jih fümmern, nod) von ihren Hof— 

infaffen eine Werthichägung ein: 

fordern, noch durch Gaftrecht deren 

Leute brandichagen. Hat aber einer 

ihrer Hofinſaſſen den Frieden ge: 

brohen oder Raub verübt, auch 

wenn ein Fremder ſich in ihren 

Bezirk geflüchtet, ſoll es dem vor: 

erwähnten (Schloß) Herrn nicht 

zuftchen, denfelben zu verhaften, ohne 

die Erlaubnis des Abtes umd die 

Mithilfe jeiner (des Abtes; Mi— 

nifterialen; Fauften diejelben ſich aber 

(os, jo joll der Abt zwei Theile, der 

Schloß⸗) Herr aber den dritten Theil 

(des Sühngeldes) erhalten. Wenn ein 

Fremder, welches (Herrn) Mann, 

er auch sein mag, ihr Hofin— 

jajfe geworden, und aus Ueber— 

muth jenen Zins zu zahlen ver: 

nachläfligt, To ſoll der Miniſteriale 

des Abtes durch richterliches Urtheil 

defien Daus pfünden, bleibt er dann 

1} Tas Wort Dominus ftand nicht im erſten Teyrte, fjondern ein anderes Wort, 

es wurde aber ausvadiert und wohl von der nämlichen Hand aber mit derjelben ſchwär 

zeren Tinte wie die Vollziehungsformel geichrieben. 

S. 343 gefagt, ſtand wohl ursprünglich das dem Texte entiprechende Wort advocatus. 

gilt die vorbergebende Bemerkung 

Wie schoen in der Anmerkung 2, 

das urſprüng— 

3) Auch das Wort comes it auf eine Raſur eingeichvieben, 

4) Die Worte vol forum ftehen über der Zeile. 

5) Die Worte uel fori ftehen über der Zeile. 
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Si autem in eodem mer- 
cato uel foro quisquam proela- 

mauerit aliquid, unde iustitia hieri 
debeat, si pugna campi id est 

duelli adiudieata fuerit, in euria 

abbatis fiet et ipse abbas duas 

eipiet. 

partes, Comes!) vero terciam par: 

teın aceipiet, 

Cuneta 

meo in 

igitur, que a beato 

ibi famu- 

lantibus donata sunt, vel postea 

patre deo 

noch wiederſpenſtig, dann foll der: 

jelbe (Mkinifteriale) ihn dem Graf 
anzeigen, welcher das Urtheil voll: 

jtreden wird, er ſelbſt wird den 

dritten Teil der Buße) erhalten, 

der Abt aber zwei Teile. Wird 

endlich innerhalb des Bezirkes jenes 

Ortes ein Jahrmarkt oder Meile 
abgehalten, jollen fie das Marktgeld, 

wie auch die andere Gefälle des Mark— 

tes oder der Meile einziehen. Im 

Falle aber auf diefem Markte oder 

Meile, jemand die Gerichte ange: 

rufen, wegen etwas, worüber ein 

Richterſpruch gegeben werden ſoll, 

wenn ein Feldkampf, das heißt ein 

BZweifampf, angeordnet worden, Toll 

es am Gerichte des Abtes geichehen 

und der Abt joll zwei Teile, der 

Sraf aber ven dritten Teil em- 

pfangen. ?) 

Alles aljo, was mein Vater jelig 

den dort Gott dienende gejchentt, 

oder was ihnen nachher von Adeligen 

a nobilibus, siue ab aliis fidelibas, oder anderen Gläubigen übergeben 

worden ift, oder moch übergeben 

werden mag, Soll vollitändig frei 

attributa, quin etiam attribuenda 
sunt, libera esse omnino et rata 

1) Das Wort Comes fteht ebenfalls auf Raſur. 

2) Wie fihon oben in der Anmerkung 2, Seite 343 hervorgehoben worden iſt, 

beftimmte Graf Konrad in feiner Urkunde, die Abtei folle keinen Schivmvogt haben 

außer ibm amd feinen Nadjioleern, jein Sobn aber gebt noch weiter umd verbietet 

überhaupt, daß die Abtei irgend einen Schirmvogt babe. Diefes Verbot entfprad), wie gefagt, 

ganz den Beftrebungen jener Zeit, denn die Schirmvögte, welche ihrem Urſprunge 

nach die Beſchützer ihrer Kirchen fein follte, waren damals deren ärgſte Bedrüder ge 

worden durch übermäßige in Anſpruchnahme dev ihnen zuſtehenden Borrechte ; fo mußte 

Kaiſer Heinrich III. durch zwei Urkunden (Mittelrheiniſches Urkimdenbuch Bd. 1, S. 

401—405), die Abtei St. Marimin gegen die Bedrückungen des Yuremburger Grafen 

Giſelbert, des Schirmvogten der Abter in Schuß nehmen, ebenio Heinrich V. (ebendort 

S. 483) dieſelbe Abtei vor ihrem Vogte ſchützen. Toch tft diefe Bellimmung des 

(Srafen Wilhelm, daß die Abtei feinen Vogt haben jollte nur ſcheinbar, denn die Ob— 

liegenbeiten eines Schirmvagten werden in dieſem Abichnitt dem Luxemburger Grafen 

zugeivieien, nur daß er nicht den Namen eines Sıhirmpogten führen foll, und für feine 

Berrichtungen gar feine Entichädiqung, auch feine Gaſtfreundſchaft genießen jolle und 

nur ein Drittel der Bußen. 
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0 
confirmamts. Heesunt autem queeis 

decernimus 

seilieet dotem eiusdem ecelesie: 

mansum unum indominicatum 

et quatuor mansos uestitos et 

montem et planitiem ab extrema 

ınulolata conservari 

turri usque ad aquam decur- 
rentem in eircuitu montis, ipsam 

etiam aquam a ponte saneti Odol 
riei usque ad rupem moronis 

cum omnibus usibus suis et libe- 

ram piscaturam pro velle supra et 
infra, cum molendinis; quatuor 
etiam familias, hoe est familiam 

in villa que dieitur Cezingin, 

cum omnibus que possident, et 
apud gozingiam villam familiam 

et terram que ibi habentur; ad 

montem cuconis luzonem et fratres 
eiuscum possessionibus suis; apıd 
Matheis allodium et familiam 
ubieumgque sint, excepto Amalrico 

et Raimberto, cum possessionibus 
suis, et apud marseium pratum 

spatiosum, omni usuario 

sieut a patre meo datum est. 

cum 

Aceipiant etiam omnia neces- 

saria in silua presenti, que dieitur 

andevenna et in silua sant Wilre 

quocunque loco fuerint, siue in 

pascendis poreis aut aliis anima- 

libus et ligna et materiem ad 
omnia edifieia sine respectu re 
ditus aut Curtem que 

dicitur Pris, eum banno, familia 

et omnibus reditibus eis concedo, 

census. 

jein und genchm gehalten fein, das 

befräftigen wir. Diejes ift aber was, 

kraft unferem Beichluffe ihnen unver- 
jehrt erhalten werden joll, nämlich 

das Wittum desjelben Gotteshanjes: 

eine Derrenhufe und vier Lehenhufen, 

den Berg und die Ebene von 

üußerften Thurme bis zu dem im 

Umfreife des Berges fliegenden 

Waſſer, auch das Waſſer jelbit von 

der Brücke des heiligen Ulrich bis 

zum Mohrfels, mit all jeinen Ge— 

rechtjamen, jorwie die freie Fiſcherei 

nach Belieben oben und unterhalb, 

jammt den Mühlen; aud) vier 

Familien, nämiich eine Familie im 

Dorfe genannt Cezingin!) mit all 
ihrem Beſitz; bei dem Dorfe Go— 

zingin eine Familie, mit dem Lande 

was fie dort haben ; am Berge des 

Cuco den Luzo und jeine Brüder mit 

ihrem Gigentum, und bei Mattheis 

das Allod, mitfammt der Familie, 

wo jelbe auch jein mag, außer dem 

Amalrich und dem Raimbert mit 

ihrem Beſitz, und bei Marjeius eine 

große Wieje mit all ihren Nugungen, 

wie foldhe von meinem Water ge: 

ſchenkt worden ift. 

In dem nahen Walde, welcher 

Andevenna genannt wird, und in 

dem Walde von Santweiler, an 

welchem Orte es auch jein mag, 

mögen fie alles Nothwendige nehmen, 

jei es zur Weide der Schweine oder 

anderer Thiere, jei es Holz oder Ma- 

terialien zu allen Gebänlichkeiten, 

alles ohne jegliche Abgabe oder Zins. 

Ich überlaffe ihnen den Hof Pris 

1) In Betreff dev bier genannten Ortsnamen, vergleihe man die Anmerkungen 

zur Stiftungsurlunde des Grafen Konrad. ©. 323—5. 
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05 
sieuti ea a patre meo data eidem 

loco novi; villam rodinges cum 

et omnibus 

de furon 

deeima: 

banno eum familia 

reditibus ; ecelesiam 

eum omni adiacenti 

elesiam Lenda 

partibus decime; 

rodo; ecelesiam de sant Wilre, 

Hee omnia eidem Cenobio do- 

nata sunt a patre meo in die de- 

dieationis erypte anno in- 

carnationis dominice millesimo 

LXXXIII, annuente matre mea 

Clementia et fratribus meis, in 

presentia domini Herimanni Met- 
tensis epäscopi sub testimonio no- 

bilium virorum quorum nomina 

hee sunt: Raimboldus, Becelinus, 

Tiedo, Richardus, Bertrannus, Al- 

bertus. 

e0- 

de cum tribus 

ecelesiam de 

Postea cum pater meus in via 

iherosolimitana defunetus et 

sepultus, post duos annos inde 

translatus et yuarto anno in pre- 

dieta eripta esset tumulatus, ve- 

nerabilis mater mea eodem die 

alodium, quod dieitur merra!) 

Xro et eius genitriei, assensu 

filiorum suorum dedit, itemque 

aliud, Scefledinges nomine, in 

campis, pratis et silvis, cum fa- 

milia non modica. Testes quoque 
hujus donationis sunt Tiebaldus, 

Godefridus, Bertrannus, 

bertus, Becelinus, Richardus, Raim- 

Lam- 

boldus, Anselmus. 

Omnia igitur que a patre meo 

donatasunt et a matre mea et post 

mitfammt dem Bezirk, der Familie 

und allen Erträgen, wie id) weiß, 

daß mein Water ihnen denjelben ge- 

geben; den Hof Rodingen mit dem 

Bezirk, der Familie und allen Er- 

trägen; die Pfarrei Furon mit dem 

zugehörigen Zehnten, die Pfarrei 

Lenda mit drei Vierteln des Zehnten, 

die Pfarrei Rodt; die Pfarrei Sant: 

weiler. Alles diejes wurde dem: 

jelben Klojter von meinem Water ge: 

Ichenft, am Tage der Einweihung der 

Krypta, im Jahre der Menjchwer- 

dung des Derrn, 1083, unter Zuſtim— 

mung meiner Mutter Elementia und 

meiner Brüder, in Gegenwart des 

Herrn Herimann, des Biichofs von 

Meg und unter dem Zeugnis ade: 

iger Männer deren Namen  dieje 

jind: Raimbold, Tiedo, Richard, 

Bertrann und Wlbert. 
Später, nachdem mein Pater auf 

dem Jeruſalemer Wege geitorbeu 

und begraben, dann nad) zwei Jah— 

ren von dort überführt und im 

im vierten Jahre in der vorgenann: 

ten Kripta zur Erde bejtattet wor- 

den war, hat am jelben Tage meine 

würdige Mutter, unter Zuftimmung 

ihrer Söhne, Chrifto und feiner 

Mutter das Merra !) genannte Als 
lod geichenkt, ebenſo ein anderes 

(Allod) Scefledinges ?) mit Namen 

mit Feldern, Wiejen, Wäldern und 

einer nicht Kleinen Familie. Zeugen 

diefer Schenkung waren Tiebald, 

Hodfried, Bertrann, Yambert, Be- 

celin, Richard, Naimbold, Anfelm. 

Es ſoll alio alles, was von mei- 

nem Water geichenft worden it, 

1) Merl bei Luremburg nad Bertels und dem Berfaffer der Res Munsterienses. 

2) Schifflingen nad) denfelben Quellen. 
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ipsius decessum oblata sunt oder durd meine Mutter dargebracht 

siue fideles quique pro ani- wurde, ſowie auch das was nad) ihrem 
mabus suis ipsi loco obtulerunt, Tode irgendweldye Gläubige für ihre 

seu a nobis nune ad honorem Seelen jenem Orte dargebradht oder 

eidem ceclessie eonstitunntur, auch von ung zur Ehre jenes Gottes: 

illibata et absque ulla ca- hauſes beftimmf wurde, ſoll den- 

lumpnia illis permaneant. Qui- jelben unverlegt und ohne Wieder: 

cunqué, aut ipsis iniuriam irro- ſpruch verbleiben. Wer aber denjelben 

gaverint et vi sine fraude quod eine Unbill zufügte oder mit Ge: 
eorum est abstulerint, ab ad- walt oder Lift, was ihnen gehört, 

vocato illorum Petro apostolo ex- ihnen entriffe, der joll durch deren 

eommunicentur et a presenti ee- Schutzherrn, den Apoſtel Petrus 

clesia et regno celorum, nisi resti- ausgeſchloſſen werden von der Kirche 

tuerint. auf diefer Welt und von dem Him— 

melreiche. 

Hujus eonfirmationis et supra- Die Urkunden diejer Betätigung 
diete constitutionis nostre cartam und unjerer oben erwähnten Stif: 

ego et filius meus Conradus super tung haben wir, ich und mein Sohn 

altare ipisus cenobii sigilatam!) Conrad auf dem Altare desjelben 

posuimes, in presentia domni Kloſter verjiegelt niedergelegt in 

Folmari primi abbatis et fratrum Gegenwart des Herrn Folmars des 
eum «eo degent.um et nobilium erften Abtes und der mit Ihm dort 

virorum, quorum nomina heesunt: wohnenden Brüder und der Adeligen 

Hermannus de salmes?) comes, Männer deren Namen dieje find: 

(odefridus de ursini monte comes, Hermann, Graf von Salm, God— 

item Godefridus de asch comes, fried, Graf von Urfinimons ®), ein 

Geradns de Roceio, Cuono de anderer Godfried, Graf von Ajch,*) 
aldingis Rodulfus de Cavelre, Gerard von Roceius,5) Cuono von 

Teoderieus de burset, item Teo- Aldingis,“) Rudolf von Cavelre, ?) 

derieus de Vixebach, Udo, Al- Theodorie von Burfet, 8) ein ande- 

bertus de Pris, Wecelo aduocatus, rer Theoderic von Wirebad), ®) 

1) Das Wort sigilatam fteht über der Seile. 

2) Wie fchon bemerkt ftehen alte hier folgende Familiennamen über der Zeile und 

ind nachträglich von derjelben Hand und mit derfelben Tinte beigefügt. 

3) Godfried, Graf von Orchimont nad) den Res Munsterienses. 

4) Sodfried, Graf von Eich nad) der gewöhnlichen Annahme. 

5) Welcher Ort mit dem Roceius gemeint fei ift zweifelhaft. Der Name lömmt 

öfter in den Urkunden des 12. Jahrhunderts vor, einige diefer Urkunden laſſen fich auf 

Rüttich, Rouſſy deuten, andere weifen auf das Rodt an der Our bei Bianden bin. 

6) Das Aldingis ift wahrſcheinlich Alzingen. Statt aldingis fünnte man auch 

vielleicht alduzgis = Altwies lefen. 

T) Rudolf von Kahler bei Kleinbettingen. 

8) Warſcheinlich Theodorich von Burfcheid. 

9) Theodorih von Fiſchbach. 
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Udo, Humbertus, Godefridus, Udo, Albert von Pris,!) Wecelo, 

item Godefridus, Wigericus, Sigi- Vogt, *) Udo, Hubert, Godfried, 

fridus et multi alii qui inter- ein anderer Godefried, Wigeric, Si- 

fuerunt. gifrid und viele andere welche an- 

wohnten. 

Wohlgemelter Graf Wilhelm, nachdem er zu einem hohen Alter 

gekommen, it um das Jahr 1131 geitorben, feinen einzigen Sohn Con: 

radt hinterlaffend. Neben feinem Vater, im Klofter Unferer Lieben Frauen 

Münster, welches er mit fchönen Gebäuden und Einfünfte bereichert 

hatte, wurde er zur Erde beftattet. 

Zu feinen Zeiten iſt die „St. Niclaus Kirche“ 3) erbaut worden, 

durc einen reichen Bürger diefer Stadt, Namens Decelo, mit Einwilli— 

gung der weltlichen und geiltlichen Obrigkeit, bejonders des Pfarrers 

von Weimersfirch, in deilen Pfarrei der Bauplag lag, den man damals 

den „New-Marft“ nannte. Diefelbe wurde jpäter, ungefähr im Jahre 

1154 #) ermeldetem Kloſter Münſter übergeben, mit der Berpflichtung 

daß das Klofter eine Lateinichule unterhalten und die Jugend unter: 

weijen ſolle. 

(Fortjegung folgt.) 

1) Albert von Preiſch. 

2) Wahricheinlich der Bogt von Yuremburg, der Name Vogt wurde bald durd) 

den eines Probſten erſetzt. 

3) Tas jetige Kammergebäude erhebt fi) auf der Stelle der alten „St. Nikolaus 

Kirche“. Der Plaß vor dem Kammergebäude bildete den Kirchhof diefer Kirche, welcher 

lag denn auch heute noch im Volksmunde der „Alte Kirchhof“ (den älen Kirchhef) 

genannt wird. 

4) Die Schenkung geſchah erit im Jahre 1166 gemäß der Urkunde welche ums 

in einem Kartular des Münſterkloſter aus dem 13. Jahrbundert erhalten it. (Privilegium 

43, Folio 29 verso, der Kartular befindet ſich im Archiv der bit, Abteilung). Auch 

die weitere Angabe, diefe Schenfung der Nifolausfirche fei der Abtet Münfter gemacht 

worden, unter der Verpflichtung Schule zu halten. ift ungenau. Dieſes Hecht die Schu: 

len der Stadt Yuremburg zu balten und zu leiten, war dem Kloſter ſchon durch den 

Stifter verlieben worden, gemäß einer Urkunde dev Ermefinde. (Bergl. J. Grob, Zur 

Kulturgeicjichte des Yuremburger Yandes, ©. 5.) 



Kuck dengem Kand an d’A. 

Dréekt dech eng Suerg ann Önzefridenhet, 
Schmächt d’Arbecht dir net recht an dengem Stand: 
Da kuck mat dengem Bleck voll Midegköt 
An t’klö-ert A vun dengem leiwe Kand. 

We! d’Muergessonn den Niwel gleich verjet, 

Wann si an d’Welt wörft hire Strahlebrand : 

Sou leist deng Suerg sech op a Li®wensfred, 
Beim wärmen Onscholdsbl&ck vun dengem Kand. 

Vergi®ss ass alles, wät dech dr@ckt a plöt 
Ann oft dech mat dir sölwer brengt a Strät, 
Wann dät net gleckt, wäts du so frou gewöt. 

Kuck dengem Kand an d’A, dei Gléck dra leit: 

Du fönns do, wät dir an der Welt versöt, 

De Frid vun denger @gner Kannerzäit. 

Der römiſche Fund bei Gonsdorf. 
Von K. ARENDT, Staatsarditeft a. D. 

Die vielen römischen Subftruftionen, Münzen, Urnen zc., die jeit 

einer langen Neihe von Jahren auf den Höhenzügen rechts- und linfsjeits 

der „ſchwarzen Erntz“ gemacht wurden, find beredete Zeugen von einer im 

3. und 4. Jahrhundert ausgedehnten römiſchen Anfiedelung in diejer 

vom „Marjcherwald" durchzogenen Gegend. Jedem Geſchichtsfreund, der 

diejelbe einigermaßen durchforjcht hat, find nicht unbekannt: a) die römi— 

ſchen Schanzen bei Neuland (Altburg) !), bei Consdorf (Burgfnapp) ?) 

und bei Alttrier; b) der Tumulus bei Zittig ); e) die Gewölbe mit 

Alchentrügen bei Pottaichhof ; d) die ichon 1823 im Miüllerthal aufge: 

fundene röm. neinerationsftätte; die vor 8 Jahren bei Erngen ausge: 

grabenen Amphoren mit verbrannten Knochenreſten ); die vielen röm. 

1) &. Publ. XXIT, ©. 171. 
2) S. Publ, XIX, ©. 121. 
3) ©. Publ. XVII, S. 165. 
4) ©. Publ. XVIIL ©. 167. 
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Münzen, von denen fich eine anjehnliche Zahl in der Sammlung des 

Hrn. Dr. Graf in Echternady befindet. ') 

* * * 

Als vorigen Herbjt in mehreren Zeitungen von einem jüngft bei 

Eonsdorf gemachten räthielhaften Funde Meldung geſchah, und ich mich eben 

geichäftshalber in Echternach befand, bejchloß ich, mit den Hrn. R. Brimmeyer 

und Dr, Graf, die fleine Neije nad) der Fundſtelle zujanımen zu unter: 

nehmen. — Diejelbe liegt etwa 2'/, Kilom. von Consdorf, 3 Kilom. von 

Breitweiler und Chriftnach, und 41, Kilom. von Alttrier), auf einem 

nah N. W. leicht geneigten Berghange, am Ort genannt „bei de 

Wichtelehesheiser‘“, 

— mn 

Grunmakıss. 

1!200. 
u, &. 

Die bis jetzt blosgelegten Baurefte (S. Skizze) begreifen: Die 

Fundamente zweier Notunden von je 6 M. und 8 M. Durchmeſſer, 
und einer zur Bergfeite dahinter Liegenden, 14,80 M. langen Mauer, 
welche mit den muthmaäßlich anftoßenden Zeitenmauern das Ganze in 

einem Biere von 11 M. X 16 M. umichloßen. In ihrer ganzen Breite 

find diefe Fundamentmanern ohne Mörtel aus mächtigen, fauber behauenen 

Werfiteinen ?) von 0,65 M. reip. 0,75 M. Breite, 0,60 M. Höhe und 
0,70 M. bis 2 M. Länge gebaut, die außerdem in der Langmaner 

DU. a: Probus C. M.; Crispus N. C.; Tetrieus. P. F. A.: Magnentius. 
P. E. A.; Maximianus. Aug.; Constantinus. F. F. A.; Constantius B. T. 

V. XX. 

2) Sogen, luxemburger Sanditein aus dem Müllerthal. 
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mittelft großen jchmiedeifernen, 0,35 M. x 0,08 M. meflenden Klammern 

(Fig. 2) zufammen gehalten find. Es iſt diejes diejelbe gewaltige Eyflopen- 

Technik, die an der Porta nigra zu Trier fo viel angejtaunt wird. Sehr 

merfenswerth ijt ein im Centrum der Kleinen Rotunde befindlicher Haujtein 

mit einer Art, auf der Kopfieite 0,25 M. tief ausgehöhlten, Sepulchrum. 

In dem engen YZwijchenraum der Notunden befand ſich ein Haufen 
Ueberbleibjel von zertrüämmerten Urnen und Amphoren aus terra sigil- 

lata. Die trichterartig geformten Mündungen diefer Gefäße hatten 

offenbar den Zwed das Einfüllen zu erleichtern. In nächſter Nähe des 

Gebäudes waren chedem Münzen aus der Zeit von Poſtumus bis auf 
Quintillus (Tetrieus II) gefunden worden. 

* * * 

Welches mag num wohl, zur Nömerzeit, die Beltimmung diejes, in 

Form und Technif jo eigenthümlichen Gebäudes geweien fein ? 

Bon vornherein dürfte das foftbare Material der bejagten Fundamente, 

auf denen ſich zweifelsohne, nad) den üblichen Gepflogenheiten, ein ebenfalls 

aus Hauftein comjtruirter Oberbau erhob, jo wie auch der erlefene Thon 

der jo edel modellirten Gefäßrefte, jede Deutung auf ein zu wirthſchaft— 

lichen oder gewerblichen Zweden dienendes Bauwerk ausichließen. Für 

eine eventuelle Töpferei fehlen überdies die MWeberreite von Thon, von 

Kohlen und von Aichen, die ſich anderswo, 3. B. in den Subjtructionen 

der in Barbeln bei Trier aufgefundenen Zöpfereien haufenweile vorfan- 

den. — Nod) unmahrjcheinlicher jcheint die Muthmaßung, es Fönnte hier 

ein mit den ſtundenweit entfernten Befejtigungen Alttrier's zuſammen— 

hängendes Vorwerk (fort avanee) gejtanden haben . . 

Aber welcher Art war denn jchließlich das Gebäude ? Eine befrie- 

digende Antwort dürfte fich ſofort einftellen, wenn wir die Aehnlichkeit 

der Anlage mit den römiſchen Incinerations-Stätten Jtaliens in Be: 
tracht ziehen. In der Fleinern Rotunde erfennen wir jodann das 

Ustrinum '), nämlich den Raum, in dem die YXeichen zu Ajche verbrannt 

wurden (hier jcheinbar auf dem ausgehöhlten entralftein), und in 

der größern Rotunde das Columbarium, in deſſen zahlreiche innere 

Wandnifchen man die mit der gewonnenen AMiche ?) des Todten gefüllten 

Urnen beifegte und mit einem Dedel abjchloß. Die geitoßenen Kno— 

chenreite füllte man gewöhnlich in Amphoren (obendraria vasa). Zwei: 

fello8 endete die Heine Rotunde gewölbeartig in einen Rauchfang aus, 

welcher das Ziegeldady des umſchließenden vieredigen Gebäudes überragte. 

1) ©. Monttaueon, Antiquits expliqudes. Tit. XXVII, Band V. 
2) Eine in einem verfchütteten Ustrinum Staliens aufgefundene, in eine unverbrenn- 

bare Leinwand (Asbestos) gebüllte, verfohlte Leiche, verräth das Mittel, deſſen man ich 

bediente, um die Mifchung der Menſchenaſche mit den Kohlen und Aichenreiten der Feue— 

rung zu verhindern, 
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Was mag ſchließlich aus den Hauſteinen des Oberbaues geſchehen ſein, 

nad) erfolgter Zerſtörung) desſelben? Ummwahrjcheinlich wäre die Annahme 

nicht, daß man diefelben zu den Fundamenten der primitiven chriftlichen 

Kirche zu Consdorf verwerthet hatte. 

Anden, meines Wiſſens, hierlands nocd fein derartiges Columba- 

rium mit Ustrinum gefunden worden it, jo kann die kulturhiſtoriſche 

Bedeutuug des vorbejchriebenen Consdorfer Fundes nicht wohl in Abrede 

geftellt werden. 

Die hocdhintereffanten Baurefte auf Staatskoſten ganz ausgraben zu 

laffen und weiter zu durchforichen, dürfte angezeigt fein. Hoffentlich) wird 

der Vorftand der hiſtoriſchen Abtheilung des großh. Inſtituts hierfür 

die nöthigen Schritte thun. 

Yuremburg, Mai 1900. 

rm 

La Maison Frangaise de Luxembourg 
par Alfred LEFORT. 

(Suite). ?) 

CHAPITERE 1. 

ORIGINE COMMUNE DES DIFFERENTES MAISONS 
DE LUXEMBOURG. 

(768-—963). 

Les Carolingiens. Le pays connu aujourd’hui sous le 
nom de Luxembourg faisait partie, dans !’Empire de Charlemagne, 

du Royaume des Francs proprement dit, gouverne direetement 

par le grand Empereur. 3) 

1) Wohl durd) die Franlen Ende des 3. oder Anfang des 4. Jahrhunderts. 

2) Voir le numero da ler juillet. 

3) A l’epoque de Jules Cäsar, cette region dependait de la Provincia 
Belyica prima, qui avait pour metropole la ciritas Trevirorum (Treves). 

Les Franes, apres l’&tablissement da christianisme dans les Gaules, con- 
serverent, en general, à leurs eirconseriptions ecelösiastiques les mämes 

limites que celles des ciritates romaines, avec subdivisions en gu (lo paqus 

romain). La eivitas Trevirorum (partie eisrhenane du dioeese de Tre&ves) 

formait, dans l'ordre administratif, huit pagi, subdivisions eux-m@mes des 

quatre pagi prineipaux: le pagus Mosellanus, qui comprenait les vallees de 

la Moselle et de la Sarre; le pagus Wabrensis, comprenant à peu pres la 

partie aud-onest du Luxembourg actuel; le pagus Arduennensis, à l'ouest 

jusqu’a la Meuse, au nord et & l’est, jusqu’ä ’Amblöve et la Prum; et, enfin, 
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Apres le traité de Verdun (aoüt 843), lors du partage défi- 

nitif entre les fils de Louis le Debonnaire, il etait eompris dans 

la France moyenne — Francia media — &chue à l’Empereur Lo- 
thaire ; puis, apres le mort de ce dernier, dans la part attribude 
à Lothaire II, Zotharii regnum, Lotharingia, !; Lorraine. 

A partir de cette époqué, e’est A dire de la fin du neuvicme 
sieele, ce pays, berceau du futur Luxembourg — alors sans nom mais 
qui devait plus tard jouer un röle important dans l’histoire — 
subit toutes les vieissitudes «du royaume de Lorraine, sous les 

derniers Carolingiens, eomine sous la domination des princes alle- 
mands. ?2) Il semble avoir partieulierement souffert de l'invasion 

des Normands qui, en 881, apres avoir pille et ineendie la ville 
de Treves, s'avanceerent vers Metz, jusqu’& Remich, semant sur 

leur passage la déſolation et la ruine. 

En 959, sous Othon le Grand, la Lorraine ayant été parta- 

le payus Bedensis (ou Bedagsıra), prenant son nom du vwiens romain Je 

Beda, qui devint sous la domination franque un castrum, d’oü le nom ac- 

tuel de „Bittburg“ castrum Bedense; il oeceupait le centre de la region et, 

avec Treves, eomprenait Echternach (Efternacus), Bollendorf, Waldbillig et 

une petite partie «de l'Eifel. Dans les pagi sucondlaires nous eiterons le pagus 

Arrelensis (Arlon) et le pagus Methingorwe, nppel& aussi pagus Mattensis 

(demembrement, comme le pröcädent, de l’ancien pagus Wabrensis). Ilest men- 

tionnd pour la premiere fois en 926, au titre de comitatus, dans un aeterelatifä 

Weimerskirchen: « Wimaris ecelesia in pago Alsencensi, in comitatu Mettin- 

gorinses — paqus Alsencenst, pays arro»® par lV’Alzette, le furius Alisontia du 

poete Ausone. On suppose que son territoire eorrespondait aux Joyennds de 

Mersch et de Luxembourg. (Uf. Ava. Loxexos, Atlas historique de la 

France, 2we livraison,textep. 113 et planche VIII, Paris, Hachette, 1884— 

1889; Pıor, Les pagi de Belgique, p. 166-168; Dr GLa&sener, Le 

Grand-Duche de Luxemburg historique et pittoresque, Diekirch, 1885, p. 

36 ; et Robert Parısor, Le Iıyaume de Lorraine sous les Üarolingiens, 

Paris, Alph. Picard, 1899, p. 591 et sqq). 

1) Ce mot derive de eului de Loherains ou Lorrains, du vieil-allemand 

Lotheringen, en latin Zetharienses ou Lutharingi. La vocable de Lorraine, 

apros s’etre applique aux contrees du bassin du Rhin situeos entre la gauche 

de er fleuve (sauf V’A'sacr) et Ja dro'te de V’Esenut, se restreignit insensible- 

ment, apres In division en deux «duches au ım’lien du dixieme sieele, au 

duch# de 'a Haute-Lorraine ou L«.rraine M: sellane — origine» de la Lor- 

raine aetuelle — tandis que le duché feodal grınanique gouverne par les 

dues de Basse-Lorrarne fut appelé du nom wal'on de Lothier qui vepresente 

le theme bas-Intin de Zotharium. (Ct. Dom Cauner, Histoire de Lorraine, 

Naney, 1728; Aus. Loxoxox, op. eit, p. 84; Robert ParısoT, op. eit. p. 

748 et sq.) 

2) 879 A882, Louis le jeune, roi de Suxe (c'est sous son regne que 

naquit le nom allemand de Zutheringen); 891. Arnulf, fils naturel du roi 

de Baviers Carloman; #12, Charles le Simple; 950, Othon le Grand. 
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gée en deux grandes provinces, le Luxembourg actuel faisait 
partie de la Basse-Lorraine, laquelle renfermait tout le pays 

situ@ entre la Meuse et le Rhin. 
Cette division ne put que favoriser l’&tablissement des sou- 

verainetes partieulieres qui se formaient, dans la Lotharingie, 

comme dans les autres royaumes de l’Empire démembré de Char- 

lemagne. Non seulement les benöfices et les fiefs existants deve- 

naient hercditaires et A peu pres ind&pendants, mais de puissants 
seigneurs en erCaient de nouveaux et en imposaient la reconnais- 

sance & la faiblesse tonjours eroissante du pouvoir central. 

C'est ainsi que se forma le „eomté d’Ardenne*. C’est ainsi, egale- 

ment, que naquit le comte de Luxembourg, avee d’autant plus de 

faeilit@ “que son fondateur Sigefroy £tait le frere du premier duc 
auquel etait confi& le gouvernement de la province de la Haute- 

Lorraine. 

at. 
Origine carolingienne de Sigefroy. Sigefroy ’) (Sieg- 

fried) «tait le dernier des fils de Vigerie, comte d’Ardenne, et de 

Cunegonde, sa seconde femme. ?) 

Vigerie et Cundgonde etaient tous les deux de race royale. 

De graves autorites nous permettent d’en faire les descendants 

de Charlemagne. 

En effet, dans le contrat d’@ehange — que nous mentionne- 
rons plus loin — passe en avril 963 entre les religieux de l'ab— 
baye de Saint-Maximin de Tröves et Sigefroy, celui-ei est qualifie 

de: sSigifridus, comes de nobili genere natus°); et l'inseription 

gravce sur son tombeau contient ce vers: 

Ob culmen generis, quondam non infimus orbis. 

D'un autre eöte, dans l’epitaphe que lerudit Gerbert — 

archevöque de Reims (1021), puis pape sous le nom de Sylvestre II 
— redigea pour un frere aine de Sigefroy, le duc Frederie 

1) Nous nvons dit en commenzant que nous appliquerions aux noms 

propres l'orthographe frangaise. 

2) Nous parlerons plus loin de la version qui fait Sigefroy fils d’un 

eomte Rieuin avee lequel Cunegonde se serait remarice apres la ınort de 

Vigerie. — La premitre feınme de Vigerie, Eve, avait epouse en premicres 

noces le eomte Hugo, dont elle vut deux fils, Je comte Ornolfe et Odalrie 

qui mourut archeyeque de Reims en 966. 

3) Andr& Duchesune, Zistoire de la Maisım de Luxembourg, Paris, 

1631, p. 6 et preuves p. 4. Bertnoner, Histoire du Duche de Lusrembourg, 

Luxembourg, 1742, tome 111, p. 9 et note i. Dom CALMET, op. eit., tome 

IV, preuves, col, 371. 

“ 
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de la Haute-Lotharingie, on lit ces paroles signifieatives: quem 

proavi fudere duces er sanguine regum, ') 

Dans la vie du Bienheureux Jean de Gorze,?i labbé de 

Gorze, Jean le jeune, son suecesseur, dit d’un autre fils de Vi- 
geric, lévéque de Metz Adalberon I®, aussi frere de Sigefroy : 

Ipse Adelbero preter spem omnium cum esset regii quidem, 

paterna ac materna stirpe longe retrousque ab hominum memo- 

ria, sanguinis. ®) 

Enfin, Paulus Langius qualifie le due Henri de Baviere, fils 

de Sigefroy, d’arriere petit-fils de Charlemagne: Henrico prone- 

1) Epitaph. Frederiei Dueis: 

Franceorum placito numen tulit hie Fredericus, 

Quem proam fudere Duces ex sanquine Regum, 

Offieiv, meritisque parem, sopur ultimus hausit, 

Mercurii cum celsa domus tibi, Phabe, pateret. 

(dans BERTHOLET, op. eit. III, p. 12, note 1.) 

2) II s’agit iei du bienheureux Jean de Vandieres, nommé abbé de l'ab— 

baye de Gorze, en 933, par Adalberon Ier (Adalbert), eväqne de Metz, — frere 

de notre Sigefroy de Luxembourg — et ınort au eommeneement du earöme de 

l’annde 963, Vannee meme ol son plus jeune frere devenait acquereur, par 

voie d’eehange avec l’abbaye de Saint-Maximin.de Tröves, de l’ancien castellum 

romain de Luecilinburhuec. Sa vie, edifiante surtout par ses austerites, a dte 

cerite par son contemporain et successeur comme abb& de Gorze, Jean le 

jeune, précédemment abbe& de Saint-Arnould. (BontLann. Acta sanctorum, Fe- 

bruar. tome III, die 27, pp. 690 et sqq. Venise, 1736.) 

L'abbaye de Gorze &tait situee dans le pagus Scarpımensis, nomm& 

depuis pays de Scarpone, A quatre lienes A l’Onest de Metz, sur ün petit 

ruisseau appele Gorze, oà les Allamans furent battus deux fois, en 364, par 

Jovin, general des troupes de l'vupereur Maximilien. (Le bas relief qui or- 

nait le toınbeau de Jovin est actuellement plae& dans le cloitre de lHötél- 

Dieu de» Reims.) Cette abbaye fut fondéoe en 749 par Saint Chrodegand, eveque 

de Metz, qui y #tablit des religieux de Vordre de Saint-Brnoit, sous le patronage 

de Saint Gorgon et de Saint [:tienne de Metz. En 761, le corps de Saint Gorgon 

y fut rapport® de Rome. L’abbaye de Gorze fut brülde par les Bourgnignons 

a la fin de septembre 1543 et sceularisee par bulle du pape Gregoire XII 

du 5 decembre 1572. (Cf. Dom CAaLmeErt, op. eit. tome I, p. A04—510, 860 

et s»qq. et tome IV, pieuves, col. 307—309; PARISoT, op. eit. passim. 

F. Cnaussiee, eure de Gorze, Histoire de labbaye de Gorze, Metz, 184.) 

3) Bonnann. Acta SS loco eitato, eaput V, ne 40, p. 698. Üe passage 

est egaleıment cite par le savant professeur J. Scmwetrter dans le programme 

de l’Athence de Luxembourg pour "annee 1858-1859, intitnle: Einige kri- 

tische Erörterungen über die frühere (reschichte der Grafschaft Luxem- 

burg C'est ce travail d’une haute valeur historique et d’une doeumentation 

tr&s preeise qui vous a servi de guide en cette partie diflieile de notre 

etude. Il fait, d’ailleurs, autorite aujourd’hui, avec la (feschichte des Luxem- 

bu:ger Landes du meine auteur, «ont In premiere partie a &te mise en 

ordr«e et publids en 1882 par MM. les professvurs A, HnrchHen ot N. VAN 

WERVEKE. 

SE u 
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poti Caroli magni ac fratri Cunequndue conthoralis ducatum 
dedit Bavarie@.!) 

* * 
* 

Dans la descendance royale de Sigefroy, c'est la filiation 
maternelle qui est la plus aisee A determiner. 

D’apres des chroniqueurs dignes de foi, sa mere, Cundgonde, 

etait la fille d’Ermendrude, seur de Charles le Simple, enfants tous 

deux du roi de France Louis le Begue, l’arriere petit-fils de l’em- 
pereur Charlemagne. ®) 

Quant & l’origine royale et carolingienne de Vigeric, que nous 
donnons — avec beaucoup d’auteurs serieux — pour pere A 
Sigefroy, bien qu’acceptee couramment aujourd’hui dans les tra- 
vaux les plus recents ®) sur l’histoire des premiers comtes de 
Luxembourg, cette origine parait plus diffieile & etablir, au moins 
dans la serie ininterrompue et certaine de tous ses degres. *) 

Nous n’entrerons pas ici dans le detail ni dans la eritique de 
toutes les sources et de tous les faits qui ont été consult&s ou eites 
a l’appui de cette these, ni, & plus forte raison, dans l'’examen des 

arguments invoques par ses eontradieteurs. Et, sans remonter, 

avec un auteur aneien, Alberie de Trois-Fontaines, jusqu’a Saint 
Arnoul, @ev&que de Metz (F 640) — l’auteur de toute la dynastie 

carlovingienne, — nous pensons avec André Du Chesne, ) avec 

’historien allemand Kremer) — trop peu consulte, avee le savant 

I) Paunı Lana, Chronicon citizense, ad. ann. 1014, apud Pıstortun |, 

1137 (dans Scheetter). 

2) André DucHEsNE, op. eit. page 5 et preuves, page 14. 

3) Excepto ELTESTER, omnes fere recentioris evi historiei Sigifridum 

censent ex Wigerico ortum esse. (Robert Parısotr, De prima domo que 
Superioris Lotharingie Ducatum quasi hereditario jure tenuit. These de 
doetorat. Naney, Berger-Levrault, 1898, p. 6, note 11.) 

4) Certains auteurs, en effet, se fondant sur une grande difference d’äge, 

eonsid@rent eomme prouve que Cunegonde, devenue veuve de Vigerie, aurait 

6pouse en secondes noces un eomte Rieuin, dont elle aurait eu encore plu- 
sieurs enfants, entre autres Sigefroy. Ce Rieuin serait appel& Richizo par 
l'abb& de Gorze dans sa vie du bienheureux Jean de Gorze, et designe par 

lui comme &tant le beau-pere d’Adalberon, evöque de Metz, frèro de Sige- 

froy. Le bienheureux Jean, envoy6 pres du eomte Boson pour reclamer, de 

la part du chapitre, des biens enleves A l'abbaye, en regut une reponse 

irritee, dans laquelle 35 trouve le passage auivant: «Pari modu et de epis- 

cupo tun est Adelberune, quem ipsum utique, quantum mihi victus fuerat, 

juvare decreveram, qui de vitrico quoque ejus Hlichizıme, ejus caussa 

vindictam sumpsi.» (Vita Johannis Gorziensts, Bout. loco eit. Febr, tome 
III, p. 710. n® 105.) 

5, Andre Du CHESNE, op. eit. Ire partie, pp. 4 et 5. 

6) Kremer, Genealugische Geschichte des alten Ardennischen Ge- 

schlechts, 1785, p. 13 (dans Schetter). 
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ehanoine belge Ernst, !) avee le professeur Inxembourgeois Schat- 

ter, ?) et, enfin, avec le tout récent historien da Royaume de 

Lorraine, M. Robert Parisot,’) — que le pere de Sigefroy, Vigerie, 

etait de la lignee de Charlemagne, tout au moins par sa grand- 

mere Gisela, fille du roi Louis de Debonnaire (ou le Pieux), ma- 

rice & Eberhard (ou Evrard). De ce mariage naquit un fils nomme& 

Adalbert, qui fut le pere du comte Vigerie. *) 

Nous reproduisons iei, Atitre de euriosite, une genealogie de 

Sigefroy et des dues de Baviöre d’apres un manuserit du onzieme 
sieele qui se trouve & Ja biblioth@que royale de Munich. 

1) Ernst, Dissertation historique et critique sur la maison royale des 

comtes d’Ardenne, p. 50 et sqq. (Publice en 1858 dans les „Bulletins“ de la 

Commission royale d’histoire de Belgique). 

2) J. SCH@ETTER, op. eit. p. 29 et sqq. — Nous devons dire, cependant, 
que Scheetter, tout en acceptant volontiers cette filiation, fait, dans ce pre- 

mier travail, quelques röserves sur la valeur des preuves; ınais, dans sa 

Geschichte des Luxemburger Landes, publi&« ä Luxembourg en 1882 apres 
la mort de l'auteur, il dit forınellement (page 20) que „le eomte Vigeric des- 

cendait de la race royale des Carolingiens . . . . et que sa seconde femme, 

Cunegonde, lui donna eingq fils, dont le plus jeune fut Sigefroy, qui devint 

le chef de la maison de Luxembourg“. 

3) Robert ParısoT, dans les deux ouvrages dejä eites. 

4) Notre impartialit& nous fait un devoir de donner jei. mais trös suc- 

einetement, l'’opinion de nos eontradieteurs. 

D’aprös WassesourG et Dom BerteLs, abbe d’Echternach, dont 

Historia Luxemburgensis a été &erite A la fin du seizieme sieele, Sigefroy 

deseondrait par un eomte Rieuin, — qu’on lui donne pour pere — d’un des 

plus anciens rois des Franes, du suecesseur de Pharamond, Clodion (428 -- 

448) aux enfants duquel Merovee enleva le sceptre et Ja couronne, 

Cotts hypothese a été adoptee, sans autre examen, dans lV’histoire des 

comtes et ducs de Luxembinurg, manuscrit de PierkET, notaire A Luxem- 

bourg, &erit de 1709 A 1758. : 

Les autres historiens, tels que Nicotas Vıisnen (1619), Eustachk WILT- 

HEIM (1667), le Pöre Bertuoner (1743), le chevalier de I.a Basse-MoüTURIE 

(1844), MarcELLın LAGARDE (1850), möme le Dr NeEveEn, de Wiltz (1860) et 

Wüwrn-PAqueEr font descendre Sigefroy d’un eomte Rieuin, qui aurait dte 

le frere da duc de Lorraine Giselbert, mais sans apporter aucune preuve 

convaineante A lappui de cette assertion. Morext, dans son Grand Dictim- 

naire (1674), «st murt sur les origines de Sigefroy, qu'it indique seulement 

comme frere puins de Godefroy, comte de Verdun. Enfin, le plus reeent des 

historiens luxembnurgeois, M. le docteur GLESENER, de Diekireh, dans son 

Grand-Duche de Luxembourg historique et pit'foresque (1885) emet l’opi- 

nion que Vigerie et Rieuin pourraient bien ne faire qu’une meme personne. 

* 

* * 
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Vigeric et les comtes d’Ardenne. Vigeric, pere de 

Sigefroy de Luxembourg, est l’auteur de la puissante maison des 

comtes d’Ardenne ou, pour parler plus exactement, des „comtes 

Ardennais“. Car, il n’a point existe, en realite, de comte d’Ar- 

denne. Ce nom n’a été donne à la famille de Vigerie que parce 
quelle poss@dait de vastes domaines, non seulement dans le pagus 
Mosellanus, mais aussi dans le pagus Arduenne ou comitatus 
Arduennensis, et que, par son origine royale et ses grandes 

richesses, elle oceupait le premier rang parmi toutes les familles 
nobles de la Lotharingie aux IXme et Xme sieeles. !) 

C'est de cette &poque, en effet, que commence la coutume 

d’adopter pour sien le nom des terres qui n’avaient &t& primiti- 
vement possédées qu’ä titre preeaire, soit comme reeompense person- 

nelle pour des services rendus aux empereurs ou aux rois, ou 

bien par l’effet d’une faveur individuelle. 
Vigerie &tait comte du palais de Lorraine ?) et, trös vrai- 

semblablement, — comme nous l’avons dit plus haut — parent lui-möme 

1) Ernst, Maison royale des Comtes d’Ardennes, p. 12. SCH@TTER, 

op. eit. chap. III, p. 21. 
Le premier de cette maison qui porta lo titre de eomte d’Ardenne est 

Godefroy le Prisonnier, eomte de Verdun, neveu de Sigefroy de Luxembourg. 

Ce Godefroy de Verdun, fait prisonnier avee son onele Sigefroy, dans 

une guerre avec le roi de France l.othaire II, fut enferme dans un chäteau 

sur les bords de la Marne. Gerbert, alors archevöque de Reims, vint les 

voir et les consoler dans leur eaptivite, Il gerivit m&eme pour eux plusieurs 

lettres à leurs parents. (SCHETTER, ibid. ANDRE DucHEsnE, op eit. pr. p. 6.) 

L’auteur de la Chronique de l’abbaye des Benedietins de Mouzon {Ar- 
dennes) rapporte que, en l’annde 971, ce Godefroy de Verdun awmenait au 

secours de son frere, Adalbert, archevöque de Reims, ses hommes du Hainaut 

et des Ardennes, au moment olı Adalbert assiegeait le chätenn de Vavre, 

pres Mezieres, pendant une guerre avec Othon Ier, eomte de Chiny (dans 

SCHETTER, p. 21) 

2) C'est es que l'on appelait comte palatin. — Vigerie porte le titre 
de scomes palatii» dans un diplöme du 19 janvier 916, qui prononc» la 

restitution de Süsteren A l’abbave de Prüm. Il est nomme en tete de l'énu— 

mération des grands qui ont deeid& cette restitution dans le plaid tenu A 

Heristal en janvier 916: « Widricus, comes palatiis. Apres lui venaient un 

grand nombre de prelats et de seigneurs lorrains, notamment:; le comte 

Regnier, qui avait joui d’une grande situation sous le roi de Lorraine 

Zwentibold, et le eomte Rieuin, eomte ds Verdun, abbe& laie de Saint-Pierre de 

Metz ét de Moyenmoutier, pres de Senones. C'est eo comte Rieuin — (et 

non Kichizon) — qui devait, apres la mort de Vigerie (vers #26), epouser 

Cunegonde, sa veuve; de lä, lincertitude, — dont nous avons parl® — de 

quelgues auteurs aneiens, sur la personne du pere de Sigefroy. (Cf. Robert 

PARISOT, op. eit. page 604 et noto 14. — Voir aussi page 606, la liste des 

seigneurs ayant assiste au grand plaid d’Heristal.) 
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es 
de Charles le Simple !) et de Cunegonde, niece du roi, ) qu'il 

avait &pousde apres la mort de sa premiere femme Eve. Cunc- 

gonde avait pour mere Ermendrude (ou Hermentrude), fille du 

roi de France Louis le Begue et d’Adelaide, sa seconde feınme.?) 

Dans un diplöme de Charles le Simple, adresse à l’Eglise de 
Liege, vers l’annce 910, Adalberon Ier, &vöque de Metz, autre 

fils de Vigerie et de Cunegonde, est qualifi& de «Nepos noster.»*) 

Vigerie &tait &galement comte de Treves, ou plutöt, comte 
du pagus Bedensis dont faisait partie la civitas Trevirorum. Il 
parait avcir suecédé dans ce titre A l’un des anciens adversaires 

du roi de Lorraine Zwentibold {fils naturel d’Arnulf)j, le eomte 

Etienne, frere de Walahon, assassine en 901. Le roi Zwentibold 

se trouvait à Treves au mois de janvier 899 et, dans son entou- 
rage, on remarquait, d’apres une charte de cette &poque, les 

eomtes Ricuin, du pagus Virdunensis et Vigerice du pagus Be- 

densis. 9) 

Vigerie &tait resté très attaché aux rois du royaume frane 

de l'ouest. En raison de ce trop grand attachement, il aurait été 

destitud, sous Henri I®, empereur d’Allemagne, de sa charge de 

comte du palais. En effet, dans une charte de 926, ®) concernant 

l’approbation d’un @echange de biens du couvent de Saint-Maxi- 

1) Cf. Vita Johannis Gorziensis, supra eit. act. SS. 27 febr. 

2) Ibid. page 40, et PErTz, Monumenta Germaniae historica, tome IV, 

pago 148, 

3) Voir la Tabula genealogtica ei-dessus, PERTZ. ibid. tome II, page 

314. La Genealogia Arnulfi comitis fait d'’Ermendrude une fille d’Adelaide, 

ibid., tome IX, page 302. 

4) Cartulaire de Saint-Lambert, tome I, n® II. — En outre, Adalberon Ter, 

evöque de Metz, frere de notre Sigefroy, appelle lui-möme Vigerie son pere: 

«Genitor meus nubilis comes Vigericus fecit» ; cette phrase s» trouve dans 
une eharte de 945, contenant donation au eouvent de Sainte-Glodesinde A 

Metz, de l’abbaye d’Hastieres sur Meuse dans "le pagus Lomacensis, dont 

il avait herit& de Vigerie. Cette abbaye avait et6 eonekdee, un 910, par 

Charles le Simple, & l’eglise de Liege, avee le consentement et sur In de- 

mande du co te Windrie (Vigerie), & condition que Vigerie, sa femme Cu- 

nögonde et leur fils Adalberon, petit-neven «du roi, eonserveraient, leur vie 

durant, la jouissance d’Hastieres et d’une autre abbaye situee dans le pagus 

Renis, dependant d’Etienne, «vöque de Metz. (SCHETTER, op. eit. page 25. 

— R. Parısor, op. eit. page 608, note 4.) 

5) Voir une charts du roi Zwentibold de janvier 899 et une autre du 

roi Louis de 902 (dans ScH@TTer). Deux cehartes de l’annde 909, de l'ab- 

baye de Saint Maximin de Treves, donnent & Vigerie la qualite de eomte du 

paqus Bedensis. (Robert Parısor, page 66.) 

6) MArtEnE ET Durano, Veterum seriptorum amplissima collectiw. 

Paris, 1724-1739, coll. I, 282 (dans SCH&TTER). 



min, il ne figure plus que comme simple eomte, Toutefois, cette 
espece de disgräce, si r&eellement il en subit le sort, ne parait 

pas avoir nui A la fortune de ses enfants, qui resterent très sou- 

mis aux empereurs allemands et jouirent toujours de toute leur 
faveur. !) 

On ne connait pas la date exacte de la mort de Vigeric, 

mais la plupart des historiens sont d’aecord pour la fixer apres 
l’annde 926. Il fut enterr€ dans le couvent de Sainte-Glodesinde 

à Metz, dont son fils Adalberon était évéque. 

Ainsi que nous l’avons dit deja, Vigerie a &t© marie deux 
fois. 

De sa premiere femme Eve, il eut une fille, Berthe, et, selon 

toute probabilite, un fils, Gozzelin ou Godefroy, mort le 18 octobre 
943, laissant quatre fils, parmi lesquels: Godefroy le Prisonnier, 
premier comte d’Ardenne-Verdun ; Henri, fondateur de la ligne 

d’Arlon-Limbourg ; et Adalbert, mort archeve&que de Reims en 
979. 

De sa seconde femme, Cunegonde, il eut eing fils: 
Frederie, qui fit construire la forteresse de Bar et devint 

l’auteur de la maison des eomtes de Bar. En 959, Saint Bruno, 

sur la proposition des Etats Lotharingiens, le choisit pour son suc- 
cesseur dans l’administration des territoires qui lui étaient conhes 

et le nomma due de la Haute-Lotharingie. ?) Il &pousa Beatrix, 

niöce de l’empereur Othon et fille de Hugues le Grand, pere du 
fondateur de la dynastie frangaise des Capetiens, Hugues-Capet ;?) 

Adalberon I, &v&que de Metz, mort dans son abbaye de 

Saint-Trond le 23 fevrier 964. C’est de lui que Sigebert, dans 
sa vie de Saint-Guibert, fondateur de l’abbaye de Gembloux dans 

le diocese de Liege, dit: „Adalbero, primus hujus nominis Met- 

tensis episcopus, qui nobilium cehristianissimus et christianorum 
nobilissimus ; erat quippe frater Frideriei dueis“ ;t) 

Giselbert, auquel son pere fit un apanage dans l’Ardenne, 
aux environs de Feulen; mais, il embrassa l'état ecelesiastique et 

devint abb& de Saint-Hubert; 

1) SCHETTER, op. eit. p. 25. 

2) Frederie I s’intitulait ; „electione Franeorum dux“. (Charte pour Gorze 

de 959. Histoire de Metz, tome III, preuves, p. 73.) 
Il est aussi qualifi6 du titre de: „dux Lothariensium“*, dans la charte du 

17 avril 963, par laquelle son frere, le comte Sigefroy, regoit Luxembourg 

de l’abbaye de Saint-Maximin. 

3) FLoDoARD, Annales, al annum 954. 

4) Dom CALmet, Histoire de Lorraine, I, col. 858. 

365 



— 
Henri, qui fut pourvu d'un comté dans l’Eifel ; 
Et, enfin, le plus jeune, Sigefroy, le fondateur de la Mai- 

son de Luxembourg. 
En * 

* 

Nous avons donne & ces notes sur Vigerice plus d’ampleur 
que nous ne pourrons le faire pour ses descendants. 

Ce n’est pas, en vffet, V’'histoire detaillee de la maison sou- 

veraine de Luxembourg qu’il est dans notre plan de retracer iei. 

D’autres l’ont éerite avec les d&veloppements qu’elle eomporte ; ils 
ne seraient pas & leur place en ce travail. 

Mais, nous avons pens& qu'il n’etait pas sans interet de reu- 

nir en un seul contexte les divers éléments, epars en de nom- 
breux ouvrages, de l’'histoire assez touffue de l’origine de l’auteur 

möme de la maison ceomtale de Luxembourg, origine qui est 
commune & beancoup d’autres maisons illustres du moyen-äge. 

(A suiere). 

Oeuvre des jeunes &conomes, 

oder Näh- und Haushaltungsichule für Mädchen, welche das jchulpflich- 

tige Alter überjchritten haben ; jo heißt eine feit 50 Jahren im der 

Senifterftraße, Haus Eleffe, in der Stille wirfende Schule, in welder 

täglich zwijchen 60— 80 Kinder in allen weiblichen Dausarbeiten unent— 

geltlihen Unterricht erhalten. Dieje Anjtalt, deren Geſchichte in engiter 

Verbindung mit dem Orden der barmberzigen Schweftern vom hl. Fran— 

zisfus fteht, feierte geitern (12. Juli) den 50. Nahrestag ihres Be: 
jtehens durch eine recht liebliche und für das findlihe Gemüt jo recht 

zufagende Feier zu Fig. (Zur. Wort.) 

Bei diejer Gelegenheit wurde folgendes Gedicht vorgetragen : 

E fofzegjehrögt Steftongsföst. 

D’Bleie si gefal. 

Önnerm Läseht séch t’Früchthäln beien, 

Summerfitdem dofteg fleien 

Iwer Bierg ann Dal. 

Op der Heicht rascht d’Sonn. 

Blo ass t’Firmament verneiert, 



A mat Gold de Besch brodelert, 

D’Äppel fierwe schon. 

Gräd op e Görtchen an der Städt 
Leist d’Sonn vun hire Feierstrahlen 

Dei blénkégst haut all niderfälen, 

Dass frôdég ziddre Blumm a Blät. 
Ei! denkt de Boufank op dem AÄscht, 

Wät soll de Glanz am Gärd bedeiten ? 

Dät blenkt a klengt vun alle Seiten, 

Wei wann e Kinek wär zu Gäscht. 

Gleich tHleit hien op d’Vijeilchen zo“, 
Dei hi® geseit beim Piedehe stöen, 

Fir si dueriwer auszefröen ; 

De Firwetz leisst em glät köeng Rot, 
D’Vijeilche wöss och gut Beschöd. 
„I si fofzeg Jöer nu vergängen“, 

So® zielt s’em gleich op sei Verlängen, 
„Du gouf det H&m fir ons gemiät. 
„En Hierz voll Matlöd a voll Leift, 

„Dät ni e Feind hätt könne krenken, 

„Wollt ons des hömlech Plätzche schenken, 

„Wo Häss ann Neid fir emmer schleift. 

„Ann Engle vu Gedold ann Trei 

„Als Gertneschen ons hei versuergen, 

„Dass mir we! bei der Mamm gebufrgen, 

„Sou läng mer stin am Gärd elei. 
„Si wesse, we! e Kand muss sin, 

„A leiren Hierz ann Hand bewächen, 

„Fir alles schein a gutt ze mächen, 

„Wa mir an d’Welt versät 'mol gin. 

„Hei sti mir nach am Sonnegleck, 
„Wel heich a reich ons Fröde sechécken, 

„De! scheinste Rousen d’Hand ons dröcken, 

„Ann d’Leift ons lächt aus jider Bleck. 

„D’Barmhierzegk&t ass nach net dout, 

„Get s’och net emmer iwer d’Strössen ; 

„De Schwäche kann sech drop verlössen, 

„Hi® föndt bei hir nach TroWscht a Brout. 
„K& Menschemond kann dät all sö'n, 

„Wät si gewirkt hei fofzeg Jö-er ; 
„Me Gottes A geseit nach klö-er, 
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„Hien hust am gölde Boch et stö’n, 

-„Ann haut op hirem Eihrendäg 
„Vil Kannerhierzer gliddeg wälen 
„A lössen biren Dank opschälen 
„Fir d’Engle vun der gudder Säch“. ... .. 

D’Blimehe wor zu Enn. 

Wei verzeckt seng A-e blenken, 

Rondrem Stemme fredeg klenken, 

Zum Gebi®d sch fälen d’Henn. 

Op der Spetz vum Dennebäm 
Sengt e BoWfank we! am Dräm; 

Iwer Blumm a Räs 

Zeit en Hauch vum Paradäıs. 

Les Proces 
portesen appel du Conseil Provincial de Luxembourg 

au Conseil Souverain de Hainaut (1707—1709). 

Inventaire des Dossiers conserves aux Archives de l’Etat, à Mons, 
par 

Jules Vannerus, 

Conservateur-adjoint des Archives de l'Etat A Anvers. 

(Suite.) 

N® 12. Les Prieur et religieux de Stavelot, app. et requerant 
le deerötement des clauses d’inhibition, contre Oger-Jean-Jos. 

Despretz de Barchon, sgr. de Bareinal et du ban de Legnon (il 

signe O. Deprez de Legnion). 
Relief d’appel: 2 mars 1708. Plaids du 28 mars et du 7 

mai 1708; sent. du 10 mai 1708 „levant les clauses d’inhibition 

à l’effet de par les parties se r&gler selon Ja sent. du 29 oet. 1706, 

à la r&serve des dépens, pour le regard desquels lexécution de- 
meurera sursise® ; plaids du 30 juin 1708. 

D’aprös une des pieces, la sentence dont appel aurait été 
rendue & Luxembourg ; d’apres l’autre, elle l’aurait &t& à Namur. 
Les „griefs“ des abbe et relıgieux de Stavelot rappelleut que 



Carloman, fils de Charles Martel, avant d’entrer au monastere de 

Montsorate en Italie“ donna entre autres à l’abbaye de Stavelot 

la terre et seigneurie que l'on dit /e ban de Legnon et depen- 
dances, avee tous tels droits et authoritez qu'il y avoit, pour par 
elle en jouir en la maniere qu’elle jouissoit de la terre et princi- 

paute dudit Stavelot. Laquelle terre et prineipaute etant et alant 
toujours été souveraine et les appellans à cause d’ieelle aiant les 
me&mes droits, prerogatifs et autorit& que les princes et électéurs 

d’Allemagne dans leurs pays, il s’ensuit que ledit ban de Leignon 

duquel il s’agit au present proces, comme uni et incorpore A la 
ditte terre et prineipaut@ de Stavelot, at aneiennement partieipe 

de cette souverainete et que les comtes de Namur n’y avoient 

aucun droit, ny A tiltre de la prevöt& de Poilvache, ny autrement. 
En effect, quoy que les dits comtes aient ci devant acquis la 

souverainet@ dudit Poilvache et quils l’aient donnde en lan 1280 
à Henri, comte de Luxembourg, avec tous les villages en depen- 
dants, pour les tenir d’eux en foi et hommage, le ban de Leignon 

n’est pas dénombré avee les autres qui lui on été eonduits. Marque 
evidente qu’en la ditte année il &tait encore entierement de la 
souverainete de Stavelot, puis qu’autrement ledit Henri, eomte de 

Luxembourg, qui en ce temps la &tait haut voud dudit Stavolot, 
n’eüt pas manque de le faire comprendre dans le dit denombre- 

ment. Aussi est-il vrai que Jean, roi de Boh@eme et comte de Lu- 
xembourg, par le transport et cession quil fit en lan 1344 de 

la dite prévôté de Poilvache & Marie d’Arthois, comtesse de Namur, 
ne Jui a pas aussi conduit ledit ban de Leignon, mais seulement 

la mairie dudit lieu, qu’on lui avait, suivant toute apparence, 

laisse suivre comme haut-vou@ du dit Stavelot. L’on ne sait pas 

combien de temps la dite comtesse de Namur a retenu la dite 
mairie; mais l’on sait bien qu’elle a depuis appartenn A Rigale 

de Feyx, puisqu'il a eu procös au sujet d’icelle pardevant les 
juges d’Aix-la-Chapelle auxquels les cours et justices du dit Sta- 

velot ressortissaient ei-devant en appel. Et l’on sait eneore qu'en 

lan 1405 le dit Rigale de Feyx, ou un de ses suceesseurs du 

meme nom, ayant vendu au eomte de Namur la dite mairie de 

Leignon, jointement la terre de Chevetogne, celui-ei a laisse 

ratraire Ja dite terre de Chevetogne et a retenu la dite mairie 

de Leignon, qui était et est encore aujourd’hui hereditaire et 

possédée par des partieuliers surroges au droit du comte de Na- 
mur. En eons&quence, il est visible que l’abbaye n’at pas été 
depouillde jusques lors de la souverainete et de tous autres droits 
et prerogatifs qu’elle y avoit comme d&pendance et annexe du 
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dit Stavelot. Il est vray que depuis quelques siécles les eomtes 

de Namur ont r&elamd la souverainet@ dudit ban, mais, quoy que 

cela ait été tolere, Tabbaye n'at jamais abandonnd les droits 

de justice et de hauteur qui luy competoient cy-devant et dont 
il s'agit au present proces . . “. Les appelants revendiquent done 

„les droits et prerogatifs comp6tant à seigneur haut-justicier“, entre 

autres „la trouve des mouches äà miel, la pöche et la chasse*. 

Is reelament contre „les exc&s commis et A ceommettre dans les 

communes de Hir“, oü leur oflieier a tonjours joui des lois et 

amendes i l’exelusion de tous autres; le defendeur pretend ce- 

pendant y avoir droit, ainsi qu'au tiers des conpes extraordinaires 

de bois que les manants font sur les dites communes, et soutient 

qu’ils ne pouvaient faire aueune coupe sans sa permission, et ce, 

sans avoir „égard que par les lettres d’achat que son pere a fait 
de la pretendue seigneurie, on ne luy a pas conduit ces droits“... 

N° 13. — Le s" Henry de Remouchamps dit Pontiani, mayeur 
de Cheveron, residant a Stavelot, app., eontre le s" Charles-Albert 

de Rorive, sgr. de Villers Ste Gertrude, d’une sent. interloc. du 

cons. de Lux. du 22 dee. 1706, relative au payement des arrerages 
dune rente erdde (en 1674?) par les habitants des bans de Che- 

veron et de Cheveheydt au profit de Delle Jenne-Agnes Foullon, 

de Cambray, delaissce (= veuve) du s" Englebert Brockart, con- 

seiller de S. A. E. de Treves, Cette rente &echut dans la suite A 

Evrard Denis Foullon, baron de Kermpt, conseiller de S. A. E. 

de Liege, puis audit s" de Rorive, comme &poux d’Anne-Marie 

Brokart, par «change du 28 fevr. 1705 avec le dit s’de Foullon. 

Relief d’appel: 3 mars 1708; plaids: 9 mai et 16 juin 1708. 

N° 14. — Les habitants de Mirwart, Smuid et Navenne (alias 

Auwenne), app., eontre le s" Godefroid Smackers, sgr. du dit 
Mirwart, d’une sent, du ceons. de Lux. du 26 mai 1707, leur or- 

donnant provisionnellement „de faire les voitures et corwees de 

bois, pierres, sables, chaux et eaux immédiatement necessaires 

pour la reparation de la maison castrale du dit lieu*, 

Les habitants protestaient surtout „parcequ’ils sont pauvres 
et en petit nombre, n’ayans la plus parte aucune voiture pour y 

satisfaire et que par rapport au plan des grands et sompteux 

bätimens que le dit Smackers s’est formed, ils se trouveraient ex- 

postz A des frais immenses . . . .* Smackers invoquait, entre 

autres, des lettres de maintenue obtenues le 22 avril 1701 par la du- 
chesse d’Arschot, dame de Mirwart (dont il possede les droits), contre 

le refus qu’avaient fait les appelants actuels „de prester les forces 
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et courwées necessaires pour la r&paration du chäteau, qui alloit 
en vilain fondoir". 

Dans un me&moire produit le 26 sept. 1708, les habitants 
appelants, alleguant surtout l’importance et linutilit@ des travaux 
à effeetuer, rappellent que „lintim& s’est servi des pierres de 
la ditte maison castralle et les a employees ailleurs, en ayant mend 

hors du chäteau plus de mille chariots et quantit& de sable... , 

adjoutant que le dit Sieur a fait faire l’annde derniere un bon 

parque nouveau de tr&s grande extendue, avee une muraille tout A 

l’entour pour y fermer gros et petit gibier; qu’il s’est servi des 

pıerres et autres materiaux des bätimens ruyndz et démolis, les 

ayant fait mener hors de son chäteau avec une grosse quantite 

de sables pour les employer à la ditte muraille . . . Le ehäteau 

de Mirwart ayant été demoli par les ordres du Roy, ne devroit 
etre rebäti que par les m&mes ordres. . . Les bätimens, entre 

autres, que lintime fait faire de fond en comble, plus conside- 

rables que le corps du chäteau d’aujourd’'huy par leur extendue 

et magnificence, ont sauté en air par le feu d’un sart que l’offi- 

eier faisoit brüler au pied du dit chasteau pour son proffit par- 

tieulier et celuy du seigneur, lequel s’etant communiqus au 

magasin fit sauter cette partie dudit chäteau avee ces bätimens... 

Les grands bätimens que l’on fait sont à la place de ceux qui 
ont saut& dans un cas qui &toit dans le proffit du seigneur et 
de la faute de l’offieier, de quoy ils ne peuvent estre responsables... 

Il est d’ailleurs de la eonnoissance d’un chaeun que la maison 

castrale est en trös bel et bon estat et quil y a une demeure 

eontenant dix-sept chambres et salles suffisantes pour y loger 

un prince: que möme il y a eneor hors dudit chäteau une mai- 
son seigneurialle quı est en bon estat, oü demeure son offieier. 

De sorte que bätissant sans nd@eessite et dans un temps si peu 

propre et si calamiteux, il ne peut avoir en vue que sa magni- 

ficence et son plaisir. . . Comme ıl est puissant en argent et 

qu'il aime à faire bätir, il est hors de doute qu'il démolira et 
bätira tous les ans, selon le projet general qu'il en a desja forme*. 

Relief d’appel: 6 mars 1708; plaids: 18 avril — 26 sept.; 

sent. du 16 oct. 1708, ordonnant la mise à exécution de celle du 

26 mai 1707. 

N° 15. — Jean Bonsle, prötre, nomm& à la eure d’Estal par 

l'abbe de St Hubert, app. eontre Frang. Parmentier, prötre, nomme 
à la m&me cure par les „eompatrons laieques“, 

Appel, le 24 juillet 1707, de la sent. du cons. de Lux. du 
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14 juillet 1707. Plainte d’appel. Relief d’appel: 7 mars 1708. 

Plaids: 21 avril 1708, 
N° 16. — Jean-Lucas Recht, elere-jur® de la eour de Thom- 

men. app., contre le procureur-general de Lux. et les &chevins de 

la dite eour, Jean-Henri Wintgen, Jean-Henri D’Ham, Jean He- 

nien et Lienard Schewren, d’une sent. du Cons. de Lux, relative 

„au droit de grefle de 28 s. de chasque cause qui se traitent & 
cette eour®. 

Diligence d’appel: 15 aoüt 1707. Introduction à Mons: 10 
mars 1708; relief d’appel: 4 avril 1708; plaids: 21 avril 1708. 

N° 17. — Sire Mathieu Stoulgen, cur d’Haschy, app., contre 

Salomon Mathieu, r&sident au dit lieu, d’une sent. du cons. de 

Lux. du 7 nov. 1707, relative a un retrait lignager de biens, fait 

par le dit Mathieu. 
Relief d’appel: 15 mars 1708; plaids: 16 avril 1708. 

‚ N’ 18. — Jean-Antoine Mosener, justicier de la prévöté de 
(revenmacher, app., contre Jacques et Vith Poss, de St Barbe- 

lez-Treves, contreres de la p@cherie royale au dit Grevenmacher, 

d’une sent. prononeee en appel le 21 nov. 1707 par le cons. de 
Lux. 

Les dits Feydt et Jacques Poste de Ste Barbe, pays de Treves, 

„s’etant maneipe de chercher avec des erochets et autres instru- 

ments dans la Moselle pres de Grevenmacher vers le eommence- 

ment du mois de janvier 1707“, Mosener fut averti „quiils en 

auroient tire une vallise pleine d’argent et autres effects et quils 

l’auroient transportce hors de la jurisdietion du dit Grevenmacher 
dans le dit pays de Treves“. Allcguant qu'il „m’&tait permis à 
qui que ce soit de pécher en cette riviere ny chercher des effects 

y jettez que par preallable permission de S. M. ou de son officier“, 

le justieier fit arröter l’un des Poste et obtint le 7 fevrier 1707, 
des «chevins haut-justieiers de la justicerie royale de Greven- 

macher, une sentence condamnant les Poste A une amende de 30 

fl. d’or au profit de S. M. et aux depens de la poursuite; ils 

devaient, de plus, „reproduire la vallise avec argent ou sa valeur 

dans le sicge de cette justice*. Les eondamnds en appelerent au 
eons. de Lux., qui leur donna gain de cause le 21 nov. 1707, 

parce qu’ils avaient déclaré avoir &et& charges de ces recherches 
par le „partieulier* m&me qui avait jet la valise à l’eau, un ou 

deux jours avant, „pour la sauver des mains de soldats“. Procès 

eurieux; le proprietaire, un nomme La Roche, de Treves, qui 

venait de Metz, declara que cette valise eontenait plus de 3000 

écus. — Un acte de ce dossier mentionne le „S" Pierre Maringer, 
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echevin A Grevenmacher, comme temoin A un acte pass‘ devant 

le notaire J.-P. Cleber a Treves, le 1er juin 1708. Il signe P. Ma- 

ringh. 

Relief d’appel: 17 mars 1708 ; plaids: 23 avril — 17 nov, 
1708; sent. du 11 juin 1709 ordonnant la mise à exceution de 

la sentence dont appel et condamnant Mosener A l’amende de 

frivole appel et aux depens. 

N° 19. — Anne-Appolline de Horst, comtesse de Lannoy, 
dame de Ham, appelante, contre Mathieu Gerard d’Oberpirscheidt 
(Stie de Neufbourg), de la sent. du 6 mai 1706 eoncernant l'écou— 

lement de „leau de pluye qui descend de la rue dans un pacquis 
du dit Gerard“. 

„A. A. Contesse Douariere de Lannoy, n&e de Horst“, signe 

une proeuration du 9 juin 1708 et y appose son sceeau en eire 
noire; on y voit deux deus ovales sous une eouronne: celui de 
dextre porte 3 lions, 2 et 1 (Lannoy); celui de senestre est coupé, 

au lion couronné brochant (Horst). 
Deeret d’appel: 20 mars 1708; plaids: 23 avril, 12 mat et 

11 juin; sent. du 26 juillet 1708 deelarant que „les elauses d’in- 
hıbition et deffences sont levces“ et condamnant l’appelante aux 

depens, 

N’ 20. — Barbe-Salom& de Housse, «douairiere de Schauwen- 

bourg, «ame de Berwardt, et consorts, Charles de Waldt, eheva- 

lier, sgr. de Fermont en Lorraine et eonsorts, app., contre les 

demoiselles Marie-Diane et Emmanuelle eomtesses de Zoetern, 

d’une ordonnance du conseil du 14 avril 1706 relative & la suc- 

eession de Madleleine-Isabelle nee eomtesse de Cromberg, douai- 

riere de Schomberg. 

Relief d’appel: 21 mars 1708; plaids: 23 avril 1708. 

N° 21. — Le comte d’Eynatten, app., eontre Marie-Frangoise 

Micholet, veuve du s" Gregoire Gerardy, lieeneie en droit, offieier 

de la terre de Koerich, d’nne sent. du 22 oet. 1707 le condam- 

nant à payer à la dite veuve 827 &cus 2 sols, pour solde de 

comptes, 

La proceuration donnde par le Comte d’Eynatten au ehäteau 

de Harze le 25 fevr. 1708 est seellce d'un eachet en ceire rouge 

prösentant un den ovale, A la bande aeeompagnee de 6 merlettes 

en orle. Cimier: une merlette entire deux eornes de buflle. Sup- 

ports: à dextre un lion et A senestre un griffon, tenant tous deux 

une banniere A un hon, 

Relief d’appel: 22 mars 17085 plaids: 11 juin 1708. 



er Ce dossier eontient, entre autres, un acte passé le 5 mai 1708 

devant J. Nerenhausen, notaire à Arlon, par lequel M.-Frang. 
Micholet, v® du s" Greg. Gerhardy, dem a la cense appellee 
Schwartenhoff, nomme le s" Brasseur, son procureur dans son 

proees contre le C%# d’Eynatten ; t&moins: Frangois Notomb de 

Paret et Henry Decker, bourgeois et procureur d’Arlon. 

N’ 22. — Messire Jean-Ernest eomte de Leuvestein, Wert- 

heim, Rochefort, prince souverain de Chassepierre, grand-doyen 
de Strasbourg, sgr. de Neufchäteau, app., contre le bourgmestre 

de la ville et franchise de Noeufehasteau et les habitants de la 

terre du dit lieu et ban de Melier,. d’une ordonnance du Conseil 

du 16 sept. 1707, relative aux droits des usagers dans les bois 

de Neufchäteau. 

Les ecommunautes de la ville et terre de Neufchäteau et ceux 

du ban de Mellier pretendaient „avoir dans les bois des seigneurs 
eomparchonniers du Neufchasteau autant de bois qu'ils ont be- 

soin pour leur chaufage, closture, bastiment, en tel quantite et 

qualit& quy puissent estre#, 

Relief d’appel: 27 mars 1708; plaids: 14 mai 1708 — 4 mars 
1709 ; sent. du 29 avril 1709 deboutant Nappelant et ordonnant 

que ses offieiers „devront designer les bois aux intimés, lesquels 

pourront se pourvoir par devant le conseil de Lux., s’ils se trouvent 

desappointes de la designation“. 

N° 23. — Jean Kahnn, avocat au cons. de Lux., app. contre 

(eorges-Pierre Rapedius, bailli de la terre de Rodemacher, intime, 

heritier de feu Delle [rmine-Cath. Veckert, au nom et droit de 

dame Elisab. de Lassau, &poux du dit Rapedius. 
Proeuration de Rapedius le 12 avrıl 1708; procuration de 

Kalınn datce du 22 avrıl 1708, signée J. Kahnne et scellce du 

eachet suivant en eire rouge: deu à une fasce, accompagnee, en 

chef, d’un meuble en forme de Z eouche: [7]; eimier, le Z, de- 

bout, aceoste des deux lettres I et R. 

Relief d’appel: 27 mars 1708; plaids: 12 mai 1708. 

Une des trois sentences concernant cette cause qui sont 

inserites parmi les Dietums du Conseil {reg. 143), deelare que 

Kahnn a ä „se contenter de la qualit@ que Rapedius s’est attri- 
buce, A titre de sa femme, d’heritier de feue G@erminne Wecquert“. 

Kahnn demandait que Rapedius „ait & faire apparoitre de la qua- 

lit© que sa femme se donne d’heritiere unieque ab intestat de feue 

Irmine Weequert“. 

N’ 24. — Les habitants de Pin et Izel app., contre Jacques 
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Maljean de Nanireux, d'une sent. du eons. de Lux. du 25 föevrier 

1707, leur ayant ordonne de ne plus „emp&cher Maljean d’avoir 

colombier et troupeau à part, bien entendu que ce dernier ne 
poura tenir plus de cent paires de pigeons et cent vingt b&tes 

à · laines“. 

Maljean, receveur et gruyer de Chiny, avait achetd le fief et 

la sgrie fonciere de Nannircux, en 1676, de Jean de Reumont, 

et pretendait avoir comme tel le droit de tenir colombier; il 

produisit, entre autres, au procbs, deux lettres en parchemin, 

l'une du 81 mai 1382 et l’autre du 1 oet. 1529, à l’appui de 

son droit. Les adversaires lui ddniaient les titres de reeeveur et 

gruyer de Chiny ainsi que eelui de sgr. foncier de Nannirenx ; 

l"achat fait a de Reumont ne comportait en effet qu'„une maison, 

grange, establerie, jardin, chaniere, quelques rentes de masuage, 

la moitie du four a ban, droit de ercer mayeur et justice de ma- 

suyes et tout ce qu'il lui appartient*. 

Le 11 oet. 1708 „Philippe Honor de Reumont, chevalier, 

baron du St Empire, sgr. de Vaudoncourt“, &ils du dit Jean, et 

gendre de Maljean (dont la fille, sa femme, «tait morte sans 

enfants), deelare avoir jou 7 ans environ de la terre et maison 

de Nanireux, sans avoir eu de troupeau à part dans le village 

de Pin, ni eolombier, ni voliere. 

Maljean invoqua egalement, entre antres, un nete de vente 

(de la maison de Nanireux ?) faite en 1623 par Ferry de Reu- 

mont à Jean de Reumont et celui d’une vente faite en 1630 par 

Claude Monflin au dit Ferry; ses adversaires rejeterent ce der- 

nier comme piece suspeete, de möme quun acte de mai 1389 par 

lequel Colin dit Hustin aurait fait une vente A Raymond de 

Coulleiney. 

Le t1 oet. 1708, differents t@moins {dont Francoise de Reu- 

mond, Agée de 86 aus, demeurant à Izeli deelarent avoir tros 

bien connu les s® Ferry et Jean de Reumond, pere et fils, de- 

eedes, le premier 70 ou TI ans avant et le second 17 a 18 ans 

avant, ayant longiemps habité dans la maison de Nanireux. Les 

appellants deelarerent egalement que le parlement de Metz par 

arret du 12 juillet 1696 döfendit a Maljean de prendre le titre 

d'écuyer. 

D’autre part, Maljean invoqua encore que „Jean Petit, bour- 

geois et laboureur «demeurant a Pin*, s’etait adresse aux maire et 

echevins de la justiee foneiere de Nanireux pour faire condamner 

Jean Michel, alias Michelle, de la m&me residenee, sous prötexte 
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d’une emprise faite sur le champ dudit Petit sis au lieu dit la 
Nauve du Bochet, terroir de Pin, dependant de Nanireux, et 

avait été renvoye de sa demande avce depens par sentence du 

14 juin 1708 (jugement dont il avait appel& le 13 juillet 1708). 
Une attestation de J. Evrard, elere, du 17 nov. 1708, montre qye 

le proc&s a commenee le 10 mars 1707, 

Maljean invoqua la „sentence rendue entre deux personnes 
qui sont du nombre des apellants et les plus remuants“, en ajou- 

tant: „ainsy ces gens contestent en justice la s"ie de Nanireux et 
pendant leur contestation ils l’avouent et la reconnoissent par leurs 

effeets.* 

Le 11 oet. 1708, les mayeur et &chevins en la justice foneitre 
de Florenville declarent que „e’est la coustume localle et usitez 

tant de nous que par nos ancestres que chaque bourgeois dudit 

lieu ne peuvent tenir que 25 bestes à laine, encore faut-il qu’ils 

les ayent auparavant la feste de la Puriffication Nostre Dame, et 

ne peuvent faire aucuns troupeau à part“ (sceau de la commu- 
naute). 

Le 24 sept. 1708, Phil.-Frang. Dumont, écuyer et prevöt de 
la prévöté de Chiny, Georges-Florent du Faing, aussi &cuyer, 

pr@vöt d’Estal et ancien feodal de la prévöté de Chiny, Otto de 
Laval, lieutenant prevöt, et Nie. du Chesne, aussi feodal en la 

dite prevöte, certifient que S. M. est le seul sgr. haut-justieier, 

moyen, bas et foneier à Pin et Izel, mairie d“pendante de la 
prevöte dudit Chiny (sceau de la prevöte en eire rouge). 

Acte de diligenee: 23 mai 1707. 

Relief d’appel: 27 mars 1708; plaids: 12 mai — 27 oet.; 

sentence declarant les appel. sans griet et ordonnant la mise A 
exceution de la sentence dont appel. 

Le 26 janvier 1709 „Jeanne Therese Jacques de Maljean“ 
(femme de Jaeques Maljean) retire les pieces jointes au dossier. 

Ce proees faisait partie de proces vides sub n® 38904. 

N’ 25. — Jacob Wagener de Schouweiler, app., eontre Ni- 
colas Kempe, d’un jugement du cons. de Lux. du 20 sept. 1707, 
deboutant Wagener de l’appel qu’il avait interjet@ d’une sentence 
de la eour foneiere de Schouweiller du 17 sept. 1706: celle-ei 
avait condamne Vagener et Sus. Bivers, sa femme, A „deguerpir 
de la vouerie de Vagener“, et ce, à la requöte de Nie. Kemp de 
Schouweiller, au nom de sa femme Cath. Vagener. 

Relief d’appel: 28 mars 1708: plaids: 12 mai — 11 juillet 

@ 
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1708; le 6 nov. 1708, le eonseil de Mons autorise Kemp „a faire 

mettre la sentence dont est appell& A exceution en la forme ordi- 
naire, laissant les presens dé pens à la charge du dit appellant*. 

(A suwivre.) 

— 6 — — 

Biographiſche Notizen 
zur Geſchichte der Stadt Vianden. 

Von Alex König. 

Fortſetzung.) 

11. Frank Vincentius, geboren zu Vianden, Capuziner, wahrſcheinlich 

aus dem Convent zu Luxemburg. Er machte 1622 mit ſeinem 

Ordensgenoſſen Lukas von Maring eine Reiſe an der Moöſel, 

wobei die Gründung einer Ordensniederlaſſung in Cochem 

beichloffen wurde. Daraufhin erfolgte 1623 der Ueberzug der 

Gapuziner nad) Cochem und wurde 1625 der Bau einer Kirche 

begonnen, welche am 16. Juli 1635 durch den Weihbiichof 

von Trier, Otto von Senheim, zu Ehren des hl. Kreuzes 

eingeweiht wurde. (Marz, Geichichte des Erzitiftes Trier IV 

p. 389). 

Die Viri illustres I n® 62 berichten ferner von ihm, daß 

er der Gründer der Klöſter feines Ordens zu Frankfurt und 

Aichaffenburg war, für welche er die Almoſen gebettelt. Er 

ftarb in Neuerburg und ift auch dajelbjt begraben. 

12. Johannes Frank, Jeſuit ftarb am 17. Dezember 1659 im 

Collegium zu Coblenz. Er ift der Bruder des Superiors 

Mathias Krank im Sejuitencollegium zu Hadamar. 

Beide find wahricheinlidy aus Vianden und Berwandte des 

Carmeliterpaters Bincentius Franf. 

(Wagener, Naſſau = Hadamar II. Bd. p. 377). 

13. Nidrum Gaspar, Jeſuit, geboren zu Vianden im Jahr 1588, 

trat 1611 zu Tournay im die Gejellichaft Jeſu.  Derjelbe 

befleidete verichiedene Ämter des Ordens zu Luremburg, wo 

er 10 Jahre Direktor der Bürgeriodalität war, zu Franfen- 

thal und Neuſtadt, wo er 6 Jahre hindurd) Superior des 

Hauſes war und war alltenthalben als Kanzelredner betiebt. 
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Er ſtarb nach langjährigem ſchmerzlichem Leiden zu Luxem— 

burg am 10. Juni 1663. 

Hemecht, 1899, S. 456 Notes bingraphiques sur des 

Jesuites par Vannerus). 

14. Georg Gaillard, mit dem Klofternamen PB. Georgiusa Re 

gina Angelorum, geboren zu Vianden, trat in den Orden 

der armeliten umd wirkte fegensreich als Profeſſor der 

Theologie, als Provinzial der Niederdeutichen Ordenspro- 

vinz, als Definitor und Kanzelredner in den Städten Main; 

und Köln. Er ftarb nad dem Fahre 1687. 

Bon jeinen hinterlaffenen Predigtwerken jind befannt : 

Georgius a Regina Angelorum, Viandanus, ord. Carm. 
Sacrifieium vespertinum tripartium, scu exhortationes 

exeg.-pathet.-morales, tempore qnadragesimae in aede 

Carmel. Moguntise olim habit®. Col. Agripp. 1783 in 4, 

— Ebenjo 2) veröffentlichte derjelbe die Predigten jeines Or: 

densgenojjen Avendagnus unter dem Titel: Avendagnus, o. 

Carm. Aurea corona Sanctuarii, seu sermones in præcip. 
Sanetorum totius anni festa. stud. Georg. a Regina 

Angelorum, Viand. ejusd. ord. — Accedunt ejusdem 

interpret. coneiones IV de festo Com. B. M. V. de monte 

Carmelo. Coloni® 1660, — Sertum Marianum eontextum 

ex foliis . . ib. 1660 in 4°, 3) Sein noch heute geichägtes 

Werf: Decus marianum, sive rosa et lilium, hoc est 
diversae in singulas totius anni prcipuas festivitates 
B. Dei Genitrieis semperque intemeratae Virginis Ma- 

rie, neenon decem in festum s. Josephi Coneiones 

theologieo-historieo-ethico panegyrıese. Auctore P. Geor- 

gio a Regina Angelorum, alias Gaillard, Viandensi, 

ordinis fratrum ejusdem B. M. V. de monte Carmelo, 

SS. theologie Doctore et professore ordinario, Provin- 
ciae Alemanniae inferioris exprovineiali ae p. t. Deti- 
nitore. 636 Setten in Folio nebſt 2 Indices, Coloniae 

Agrippinae. Sumptibus haeredum loannis Widenfeldt et 
(odefridi de Berges. 1687. — 4) Trifedus Marianum, 

seu Coneiones  hist.-theol.-aseet-morales de confraterni- 

tate glor. Virg. Mariae de Monte Carmelo in omnes 

totius anni Dominieas, quibus ejusd,. confraternit. origo, 
antiquitas, privilegia, aliaque ornamenta exprimuntur. 

Col. Agrip. 1683. 

15. de Veyder Franz wird als Zierde des Jeſuitenordens und ge: 

378 

= 

32 



8 
lehrter Theologe von P. Bertholet erwähnt. Er ſtarb im 

Jahre 1743. 

16. Frey Antonius aus Vianden war 1763 Canonieus s. Crueis 

inmoute S, Helenae bei Trier. 

17. May Johannes Jakobus Nikolaus aus VBianden war 1764 

Canonieus regularis Ordinis s. Norberti in Vadegotia- 

Wadgaſſen. (Taufregifter von Bianden). Im Jahre 1744 

war er Schüler des Jeſuitenkollegiums zu Luxemburg und 

verteidigte dort am 27. Juni 1744 in Öffentlicher Sigung 

unter dem Vorfig des P. Mathias Kutten, Profeffors der 

Bhilojophie, verjchiedene Theſen aus der Naturphilojophie. 

[= 

Das Manuskript derjelben befindet ſich als Mr. 52 (neue 
Nummer) in der Bibliothef des Hiſtoriſchen Inſtituts zu 

Yuremburg und bildet 2 Teile von je 626 und von +18 

Seiten. 

VI. Kloſterfrauen ans Bianden. 

1. Sophie, aus der gräflichen Familie von Vianden, frühere 

Äbtiſſin des Kloſters Süſtern bei Maaftricht, gründete 1190 

mit Dilfe ihres Verwandten, des 29. Abtes Gerard von 

Prüm (1185—1212) das Benediftiner-Nonnenklofter zu 

Niederprüm. Sie hat 24 Yahre lang „wit auferbaulichem 

Leben und heiligem Wandel dem Kloſter vorgeftanden, ift 

mit dem Rufe der Deiligfeit 1214 janft im Herrn ent: 

ichlafen, und ihr entjeelter Leichnam iſt zu Prüm im der 

Salvatorsfirche im Peterschor begraben worden." BVgl. 

Schorn, Eiflia facra V. Abteilung, S. 408 ff.) 

2. Jmaina, Nichte von Gottfried I. von Vianden, war die Tochter 

von Mathilde von Vianden umd deren zweiten Gemahl Hein- 

rich, Grafen von oo. Geboren 1217, wurde Imaina von 

Loo im 17. Jahre Äbtiſſin zu Salfine bei Namür, wo jie 
während vieler Jahre die bi. Juliana von Cornillon beber: 

bergte. 1261 wird fie als Abtijfin von Fline genannt. Sie 

ftarb 1270, (Geschiedenis van de Stad Susteren en van 

de adeliyke abdiy Sint Salvator aldaar door Jos. Ha- 

bets, Maastricht. 1870 p. 31.) 

3. Margaretha von GCourtenoy, Gräfin von Vianden. Nach 

dem Zode ihres Semahles Heinrichs J. Grafen von Vian— 
den, der 1248 jtarb, trat die Grafin Margaretha in das 

stlofter Marienthal, dem ihre Tochter NYolanda während 25 

Jahren bis zu ihrem Tode 1283 als Abtiffin vorjtand. 
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Margaretha lebte im Kloſter bis zu ihrem jeligen Ende, am 

12. Juli 1270. Molanda errichtete ihr eim einfaches, aber 

ihönes Grabmal in der Kloſterkirche, das heute mit der 

Kirche ſelbſt verichwunden ift. (Toussaint, Yolanda p. 180.) 

4. Yolanda, Tochter Heinrichs J. Grafen von Vianden und Mar: 

garethas von Courtenay, war gegen 1251 geboren. Nach 

langem Widerjtreben ihrer Eltern trat fie in das Kloſter der 

Dominifanerinnen zu Marienthal, deren Priorin fie wurde 

und ftarb dajelbft am 11. Dezember 1283 im Nufe der 

Deiligfeit und wurde auf der Evangelienfeite des Hochaltars 

begraben. Auf ihrem Grabftein war folgende Inſchrift an- 

gebracht : 

Soror Yolandis de Vienna 

hujus domuas Priorissa 

defuneta in Duo ao MCOILXXXIII. 

R. L. P. 

Erſt in ſpäteren Zeiten errichteten die Kloſterfrauen von 

Marienthal derſelben in der Mitte des Chores ihrer Kloſter— 

firche ein herrliches Grabmal mit Inſchrift. (Toufjaint, 

Nolanda von Bianden. 

5. Ida von Bianden, Abtiffin im Auguftinerinnenklofter zu Dofingen, 

das wie Bertholet in jeinen Annalen III. ©. 334 angibt, 

zur Zeit des Kaiſers Heinrich IV. (F 1106) von Gerard 
und Adelheid von Sponheim gegründet wurde. Da da 

von Vianden als Äübtiſſin im Jahr 1354 ftarb, war jie 
wohl die Tochter des in der Schlacht von Wöringen, am 5. 

‘uni 1288 berühmt gewordenen Grafen Gottfried II. von 

Vianden und jeiner erften Gemahlin, Adelheid von Mudenarde 

(+ 1308) oder jeiner zweiten Gemahlin Lutgarde von Ligny, 

Herrin von Fleurus u. ſ. w., die 1318 noch am Xeben 

war. 

6. Ottihia, Tochter von Johann Il, Grafen von Naffau=: Dillenburg: 

Nianden und Dieg, Statthalter von Brabant, u, |. mw. und 

von Maria, Gräfin von Looz, aus dem Hauſe von Heins: 

berg, Edelfrau von Herſtal, Gangelt, Vucht, Mille, Stein— 

vort, Rütte u. |. w. Der Vater Ottiliens regierte jeit 1441 

umd wurde nach feinem Abſterben, gegen 1479, in der Kirche 

zu Breda beigejegt. Ottilie war die erſte Priorin des Fräu— 
leinsftiftes Bredenbergh bei Breda, das ihre Mutter gegen 

1476 gegründet hatte. 

7. Margaretha von Naſſau, 9. Äbtiffin der Klariſſen zu Echter— 

nach), 1533-1544, zeichnete ſich aus durch Frömmigkeit, 
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Klugheit und Glaubenseifer, und jtand dem Kloſter nach 

Kräften vor, bis fie 1544, fur; vor ihrem Tode, aus Alters: 

ſchwäche von ihrer Würde als Äbtiffin abdantte. 
8. Frank Cornelia, wahrſcheinlich Scweiter oder Verwandte des 

Garmeliterpaters VBincentius Frank aus Pianden, jtarb 

am 15. April eines ungenannten Jahres gegen die Mitte 

des 17. Jahrhunderts im Stlariffenklofter zu Trier. Sie 

hatte eimen bejonders großen Eifer im Gebet und im 

Beobachtung aller Ordensvorfchriften. Auf ihr inftändiges 

Gebet, Gott möchte ihr die Fegfenersleiden in diefem Leben 

zuichiden, um nad) dem Tode gleich dem Ghore der hl. 

Jungfrauen einverleibt zu werden, ließ der Herr große 

Schmerzen und jo gewaltige Qualen der Hölle in ihrer 

Todesſtunde über fie fommen, daß ihre Zelle erbebte und 

ihre Fenſter Elirrten und daß der ihr Beiſtand leiſtende 

Ordenspriejter, aus Furcht, jie könnte verzagen, ihrer Seele 

befahl den Leib zu verlaffen, worauf die Plage aufhörte 

und fie ruhig ftarb. (Auſſerer, Seraph. Martyrologium 1888 

Salzburg, S. 369. 

9. Giebel Anna Maria aus Vianden. Sie trat frühzeitig als Or- 

densjchwejter in das Hojpital zum hi. Johannes im Grund 

zu Zuremburg. Bei Gelegenheit der furchtbaren Pulvererplo- 

jion auf dem Verlorenkoft zu Luxemburg-Grund, am 26. 

Juni 1807, wobei 32 Menjchen ums Leben kamen und 

jehr bedeutender Schaden an den Häuſern angerichtet wurde, 

wurde dieſe Orbdensichweiter taub in Folge davon, daß 

Stüde des Pulverturmes mit großer Detonation vor dem 

Fenſter ihrer Nlofterzelle niederfielen. Sie muß wohl jehr 

jung ins Klojter eingetreten fein, da fie nod; von Kaiſer 

Joſephs II. Verordnung her eine Heine Lebensrente bezog. 

Sie jtarb als die erfte Schweiter nad) der Überfiedlung des 
Hoipitals aus dem Grund nad dem Pfaffenthal. (Nach 

Mitteilungen von Familienangehörigen). 
10. Bring Alerandrine von Bianden war zwijchen 1808 bis 1810 

stlofterichweiter von der Eongregation Unjrer Lieben Frau 

zu Luxemburg. 

11. Maria Materna geb. Barbara Wahl, geboren zu Wianden, 

Schweiter der Kongregation von der chriftlichen Lehre, jtarb 

am 1. März 1880 zu Heliopolis in Algerien in Afrika, im 

Alter von 45 Jahren. 

12. Maria Heloiſe, geb. Maria Johanna Feyder, Präfektin im 

Urfulinen-Benfionate Sainte-Marie, geboren zu Bianden, 
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13. 

14. 

16. 

17. 
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ftarb zu Namür am 31. Dezember 1885 im 52. Jahre 
ihres Alters und im 35, Jahre ihres Klofterlebens. 

Dalceyden Caroline, Schweſter Epiphane, geboren am 27. 

Juni 1836 zu Bianden. Im Alter von 16 Jahren bejtand 

jie erfolgreich die Prüfung zur Erlangung eines Lehrbrevets 

und leitete nacheinander die Mädchenichulen von Eich an 

der Sauer, Differdingen und Bianden. Endlich fonnte jie 

einen lang gehegten Wunich erfüllen und trat als Schweiter 

Epiphane in die Kongregation der chriſtlichen Lehre. Als 

jolcye wirkte jie 13 Fahre in Cernay, Elſaß-Lothringen, 

dann 5 Jahre zu Modingen und 12 Jahre zu Hollerich 

und erhielt wegen ihrer glänzenden Leiftungen als Jugend— 

erzieherin am 24. Juli 1891 die filberne Verdienſtmedaille. 

Im Herbft 1891 entjagte jie der Schule wegen ihres hohen 

Alters und leitete noch die Errichtung der Haushaltungs— 

ihule zu Gasperich bei Luremburg. Darauf wurde ihr die 

Leitung des Benfionates von Düpdelingen übertragen, wo fie 

am 28. April 1892 ihr opferreiches Leben beichloß. 

Bon den heute (1900) noch lebenden Klojterfrauen jeren erwähnt: 

A. Aus der Congrenation U. %. Fran: 

Schweſter .. ... ‚ geb. Schaan von B., Schweſter des Arztes 

Mathaens Felir Schaan, trat frühzeitig in die Kongregation 

U. L. Frau, wo fie noch ſegensreich wirft am Benfionat zu 

Arlon. 

. Schweiter Florentine, geb. Anna Heß, trat jung in die Con: 

gregation U. 2. Frau, wo fie feit langen ‚Jahren an dem 

blühenden Benfionate zu Baſtnach wirft. 

Schwejter Alice geb. Sujanna Huberty, geboren den 9. Fe— 

bruar 1861 zu Vianden, Inhaberin eines Brevets dritten 

Nanges, wirfte vier Jahre an der gemijchten Schule zu 

Bivels, dann zwei fahre an der Mädchenjchule zu Ho— 

ichetd, und trat im Oktober 1885 ins Klofter S. Sophie 

zu Luremburg und legte in der Gongregation U. %. Frau 

Profeß ab unter dem Nloiternamen Scweiter Alice. 

B. Aus dem Orden der Franzisfanerinnen : 

Schweiter Bhilomena, geb. Catharina Frijch, trat frühzeitig 

in das Kloſter der Franzisfanerinnen zu Luxemburg, wirkte 

bei den Watjenkindern zu Fig, Örevenmacer und Henri— 

Chapelle, und jeit einigen Jahren wieder zu eig. 
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C. Aus der Eongregation 

von der göttlihen Vorſehung: 
18. Schweſter Celeſta, geb. Catharina 

Revenig, im Slofter der 

Schweitern von der Vorſehung zu Goffelies in Belgien. 
19. Schweiter Jfidora, geb. Margaretha 

Nevenig, im Kloſter 
der Schweitern von der Vorjehung zu Gofjelies in Belgien. 

D. Aus dem Orden der Elifabetberinnen : 

20. Schwejter Gonzaga, geb. Maria Catharina Loenertz, ge 

boren zu Vianden im Jahre 1864, Inhaberin des 3. Bre- 
vets, verließ zu Ende des Schuljahres IN86—"7T nad) drei- 

jähriger Wirkjamfeit ihren Posten als Lehrerin zu Nemerjchen, 

um in das Kloiter der Eftjabetherinnen im Pfaffenthal 

einzutreten, und wirkte als Schweiter Gonzaga längere Zeit 

an der Schule des Waifenhanfes auf dem Aham zu Luxem— 

burg und jpäter in der Haushaltungsichule, „Maria-Hilf“ 

zu Eich an der Wlzette. 

E. Aus der Congregation von der Kriftlichen Lehre. 

21. Schweiter Marie des Neiges, geb. Clementine Daleyden, 

aus der Kongregation der Schwejtern der chriftlichen Lehre. 

22. Schwefter Amable, geborene Mathilde Daleyden, geboren 

zu Vianden, trat frühzeitig in die Kongregation der dhriftlichen 

Lehre ein, wirfte lange Jahre an der Mädchenjchule zu 

Steinjel und erhielt in Anerkennung ihrer WVerdienfte um 

die Jugenderziehung am 23. Juli 1896 die filberne Ber: 

dienſtmedaille. 

23. Schweſter Marie Aurilia, geb. Maria Daleyden, aus der 

Eongregation der Schweitern von der chrijtlichen Lehre, wirkte 

lange Jahre jegensreich an der Mädchenjchule zu Eich und 

waltet jet (1900) ihres Schönes Amtes in Küntzig. 

24. Schwejter Auguftine, geb. Hierg von V., aus der Congrega— 

tion der Schweitern oon der chriftlichen Lehre, wirft feit 

vielen Jahren an der Mädchenjchule zu Bettemburg. 

25. Schweiter Yanuarie, geb. Hierg, aus der Gongregation der 

Schweitern von der chriftlichen Lehre. 

26. Schweſter Scholaftica, geb. Dierg, aus der Gongregation der 

Schweitern von der chriltlichen Lehre. 

27. Schweiter Leonie, geb. Thereſia Haentges, aus der Congre: 

gation der Schweitern von der chriftlichen Lehre, wirft jeit 

einigen Jahren jegensreich an der Mädſchenſchule zu Mamer. 
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28. Schwejter Lucien, geb. Joſephine Domes, aus der Congre— 

gation der Schweitern von der chriltlichen Lehre. 

VI. Vertreter des Bantons Dianden, 

A. Mitglied der Provinzialitände unter der holläudiſchen Regierung 
1816—1831. 

Andre Joſeph Ludwig. Geboren zu Vianden am 12. Juni 1775, 

Notar und Bürgermeifter der Stadt Vianden, vertrat er 

diefelbe vom 16. April 1816 bis zum 5. Mär; 1831 in 

den Provinzialftänden unter der niederländiichen Regierung. 

Vom 7. Juni 1842 bis 29. März 1848 war er Mitglied 
der Stammer der Abgeordneten für den Kanton Diekirch— 

Vianden, und ſtarb am 15. Oftober 1855. 

(Fortiegung folgt.) 

Litterariſche Movitäten. 

Extrait du Compte-rendu de l’Assemblde generale de la Soeitt& des sciences 
medieales, da 28 avril 1900, Luxembourg. (Luxembourg. Emile 

Schraell. 1900.) 
Dr. Faber Auguste. Considerations sur le projet de loi sur l’organisation et 

les attributions du College medieale, prösenttces & l’assemblee 

de juillet (1900) de la Soeiete des sciences médieales. Luxem- 

bourg. Th. (Emile) Sehreell. (1900). 

Dr. Haal Bernard. Association de bienfaisanee A Luxembourg. Rapport 
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Erwerbung der Lucilindurhue 
durch 

Graf Siegfried 
und die darüber errichtete Urkunde 

Jakob Ürsb, 

Harrer in Biwingen:Berdem. 

(Mireimer Tafel in Yıichtdrud.) 

Am 12. Mprit 963 war der Tauſch— 

vertrag, welcher den Grafen Siegfried zum Herren des „Uastellum 

Lueilinburhue”, des Schloſſes Luxemburg machte, zwijchen dem Grafen 

Siegfried einerjeitS und dem Abte und der Abtei St. Marimin bei 

Trier andererjeit3 gethätigt worden. !) 

Die über diefen Nechtshandel errichtete Urkunde gibt zuerjt die Vor— 

geichichte desjelben, die Urkunde meldet: „daß Graf Sigefridus, aus 

1) Der Tert der Urkunde mit gegenüberftebender deuticher Ueberfegung ift abge 

drudt Ons Hömscht Jahrgang 6, S. 91I—M nad) dem in der Trierer Stadtbi- 
bliothef befindlichen Originale, deſſen Falfimile der beifolgende Lichtdrud bietet. 
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adeligem Gejchlechte geboren, da er wünschte das Lucilinburhne genannte 

Kastell als Eigenthum zu befigen und zu erlangen, fich zu dem Herrn 

Bruno, dem Erzbiichofe, begab, zu dem Bruder nämlich des Katjers 

Dtto, welcher damals nach diefem die Herrichaft im ganzen Reiche führte, 

und eröffnete ihm fein Begehren.“ Bor jeglicher Unterhandlung mit dem 

Eigentümer der Burg, bewarb ſich aljo Graf Siegfried um das Recht 

einen befejtigten Plag, eine Burg, befigen zu dürfen und zwar bei dem: 

‚jenigen, dem allein es zuftand ein ſolches Necht zu verleihen, nämlich bei 

dem Stellvertreter des Kaifers, welcher damals in Italien weilte, und 
erit dann wo dem Grafen Siegfried dieje Erlaubnis geworden, wandte er fic) 

an den Eigenthümer. Dierüber jagt die Urkunde: „Nachdem er deſſen, nämlich 

des Erzbiichofs, Rath eingeholt und dejlen Ermächtiguug erhalten kam 
er zu dem Abte Buiker und zu den übrigen Mönchen von St. Marimin, 

in deren Befitz jenes Kajtell gelegen, mit dem Erſuchen, daß es ihm ge- 

ftattet jei, jenes gegen fein Freigut einzutauſchen.“ 

Außer dein faiferlichen Bruder, dem Erzbiichof Brun von Köln, waren 

aber nod) zwei andere höhere Würdenträger bei diefen Verhandlungen betet- 

ligt, nämlich Heinrich, der Erzbiichof von Trier und Friedrich, der Herzog 

von Oberlothringen in deſſen Herzogtum die Yucilinburhuc gelegen. In 

dem Unterzeichnungsvermerfe der Urkunde heißt es nämlich: „Z. Heinrichs 

des Trieriſchen Archimandriten) (Erzbiichofs), der durch jeinen Rath 

in diejer Angelegenheit betheiligt war" und dann weiter unten: 

„5. Sriederichs des Derzogs der Xothringer, mit deſſen Zujtimmung 

und Beifall dies ganze Werf vollbradt wurde.“ 

Der Kauf der Lucilinburhuc war alfo unter der perſönlichen Mit— 

wirfung aller geiftlichen und weltliden Obern gethätigt worden. Graf 

Siegfried hatte alles gethban um jih den redtlidhen 
Beſitz eines befeftigten Platzes zu ſichern. Diejes gefliffentliche 

Dervorheben der Mitbethätigung jämmtlicher Autoritäten beim Erwerb der 

Zucilinburhue iſt ganz erflärlich, wenn man bedenkt, daß um die Mitte 

des zehnten Jahrhunderts die Berechtigung des höheren Adels befeitigte 

Wohnungen zu erbauen und zu bejigen noch nicht zum unbeftrittenen 

Sewohnheitsrechte geworden war. Der niedere Adel hat überhaupt dicjes 

1) Tas Wort Arhimandrit, im eigentlichen Sinne, dient zur Bezeichnung des Bor- 

ftehers einer größeren Kloſtergemeinde, ſei es, daß er als Abt einem einzelnen Klofter vorftebe, 

jet es, nad) der eigentlichen Bedeutung, daf er als Generalabt mehrere zu einer Congre- 

gation verbundene Klöfter unter fi) babe. Im Abendlande jedody diente jeit dem zehnten 

sahrhunderte der Titel Archimandrit überhaupt zur Bezeichnung eines Prälaten, felbft 

der Erzbiichöfe, wie bier in Diefer Urkunde, worauf übrigens alle äußeren Umftände bin- 

weifen. Weitere Belege gibt das Glossariom latinitatis medii aevi von Ducange 

unter diefem Worte. 
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Vorrecht nie genojjen, es ſtand ihm nur zu mit Zuftimmung jeines Herrn. ') 

Befeftigte Wohnungen und Pläge zu erbauen und zu bejigen war 

zu den Seiten der PBippine und der Sarolinger, ebenjo wie heutigen 

Tages, ein Kronrecht. Doc machten fich ſchon unter den Bippinen, falls 

die Stelle über die Anlegung feſter Sclöffer in der PBapjturfunde von 

Gregor II. für St. Marimin aus dem Jahre 729 als echt nachgewiejen 
werden fann,*) Beftrebungen der Großen geltend fich Fefte Burgen zu bauen. 

Unter den Nachfolgern Karls des Großen hatte diefe Bewegung immer 

weiter um jich gegriffen, jo daß die Obrigfeit fich genöthigt jah zu ver: 

ichiedenen Malen und auf die entichiedenjte Weile in den Kapitularien da- 

gegen aufzutreten, und unter den jchärfften Strafen jolche Berjuche zu 

verbieten. So bejtimmt 3. B. das Edietum Pisteuse Kaifer Karl’s des 

Kahlen, erlajjen am 25. Juni 864 

Und wir wollen, Cap. I... . Et volumus et ex- 
presse mandamnus, ut quieumque 

istis temporibus castella et fir- 

mitates et haias sine nostro verbo 

fecerint, Kalendis Augusti omnes 

tales firmitates disfacetas ha- 

beant; quia vieini et eircumma- 
nentes exinde multas depraeda- 

tiones et inpedimenta sustinent. 

Et qui eas disfacere non volue- 
rint, comites in quorum comita- 

tibus factae sunt, eas disfaciant. 

Et si aliquis eontradixerit ad 

Ran. 12.55 

und befehlen ausdrüdlich, daß ein 

jeglicher, welcdyer in jenen Zeiten 

ohne unjere Ermächtigung Burgen, 

Befeftigungen, Berzaunungen ans 

gelegt, ſolche Berejtigungen vor dem 

eriten Auguft niedergeriffen haben, 

weil durch diejelben Nachbarn nnd 

Ummohner viele Verwüſtungen und 

Beichwerden ertragen müſſen. Und 

wenn jemand jelbe nicht niederreißen 

will, dann jollen die Grafen, in 

deren Grafjchaften diejelben errichtet 

tempus nobis notum facere eurent. ind, diejelben niederreigen. Wenn 

Qui si hoe, sieut mandamus adim- aber einer wiederſprechen wollte, 

plere neglexerint, seiant, quia, si- dann jollen ſie jorgen denjelben 

1) Daß dem niederen Adel nie das Vorrecht zuftand, eine befeftigte Wohnung zu 

befigen, es fei denn mit Zuſtimmung feines Seren, das bezeugen die zahlreichen mit: 

telalterlichen Urkunden, welche diefe Angelegenheit zweifchen dem Herrn und dem Ba— 

fallen regeln, und das Brechen foldyer Burgen, wenn mächtige Bafallen ich dies Recht 

anmaßten, wovon die Chroniken uus fo oft berichten. 

2) Diefe Papſturkunde ift abgedrudt im „Mittelrheintichen Urkundenbuch“, Bd. 1, 

S.12—13. Die bezügliche Stelle lautet : „Prohibemus etiam et ex auctoritate b. Petri 
„euius uice, licet indigni, in hac apostoliea sede fungimur, et funditus inter- 

„dieimus, ut nullus dux, nullus comes, nulla prorsus persona, eeelesiastiea 

„siue mundana in possessione uel allodio s. Maximini montem siue rupem 

„eapere, uel munitionem aliquam in eis facere presumat, nisi forte abbas 

„eiusdemn monasterii propter metum proganorum uel propter incursionem ına- 
„lignorum hominum ad tempus donee tranquillitas pacis redeat, se suosque 

„ibi interim muniat.“ . 



eutinistiscapitulisetcapitularibus jeiner Zeit uns anzuzeigen. Wenn 

praedecessorum nostrorum con- dieſe (Srafen) aber diejes, wie wir 

tinetur, tales comites quaeremus es befehlen, zu vollziehen vernad): 

et in illorum eomitatibus eonsti- läjfigten, dann ſollen ſolche Gra- 

tuemus, qui nostrum mandatum fen willen, daß, wie es in jenen 

facere velint et possint.') Kapitelen und Kapitularien unie- 

rer Vorgänger enthalten ift, wir fie 

zur Mechenichaft ziehen werden und 

in ihren Grafichaften Solche (Grafen) 

einfegen werden, welche unjere Be: 

fehle vollziehen wollen und fünnen. 

Dieje Anftrengungen der Krone mußten aber für die mächtigeren 

Großen wirkungslos bleiben bei den fortwährenden WBürgerfriegen und 

bejonders bei den Feldzügen der Normannen und jpäter der Ungarn, 

durch welche dieje Großen, bei der immer zunehmenden Erichlaffung der 

Neichsgewalt, auch wieder Willen gezwungen werden mußten zur An- 

legung feſter Schlöſſer oder befejtigter Pläge zu fihreiten,?) jei es mit that: 

jächlicher Erlaubnis des Kaifers oder Königs, ſei es auch gegen deſſen 

ausdrüdliches Verbot, denn die Noth zwang eben zu diejem Schritte, die 

eigene Sicherheit erforderte feſte Schlöffer und befeftigte Plätze. Natur- 

gemäß mußte aber auch bei jeweiliger Eritarfung der Neichsgewalt die 

Erbauung oder der Erwerb einer Burg eine recht heifele Sache werden, auch 

für einen mächtigen AWdeligen, falls eine joldye Ermwerbung nicht mit Zus 

ftimmung des Kaiſers geichah, bejonders alio um das Jahr 960, wo 

Kaifer Dtto der Große auf dem Gipfel feiner Macht jtand und mit 

kräftiger Dand die Zügel des deutjchen Reiches führte. 

Übrigens jo zahlreich aud) um das Jahr 1200 die Burgen in der 

Rhein: und Meojelgegend waren, im heutigen Yuremburg beitanden gegen 

Ende des zwölften Jahrhunderts bis an die dreißig feſte Sclöffer, To 

gering ijt die Zahl der vor 964 urkundlich beglaubigten Burgen adeliger 

Herren im diefer Gegend ®), nämlich nur fieben, davon find aber die Hälfte 

heute unbejtimmbar, aljo wahrscheinlich ſchon frühzeitig verfchwunden und 

1) Monumenta Germ. hist., Leg. Seet. II. Capitularia T. II, p. 328 1. 

20—27. 

2) Diefer Umstand, daß die Einfälle der Ungarn (Agarenorum) zur Anlage feiter 

Schlöffer zwinge, wird ſogar ausdücklich in Erwerbungsurkunden von feiten Pläten 

hervorgehoben. (Man vergleidhe S. 389, sub no 4). 

3) Diefe geringe Zahl von Burgen in der Gegend zwifchen Rhein, Moſel und 

Maas kann aber anderferts nicht anfallen, wenn mau berüdfidhtigt, wie ſchon anders 

wärts hervorgehoben wurde, daß in diefer Gegend, feit den Meropingern und noch bis 

in's zehnte Jahrhundert dev Schwerpunkt des Reiches lag, und die Centralgewalt dem— 

gemäß fich auch dort viel fühlbarer machen mußte, wie an den äußern Reichsmarken. 

358 

j> 

— 



von diefen fieben mag auch noch die eine oder andere eine Neichsburg 

gewejen jein. Es find: 

1° Burg Zolver. Selbe wird genannt in einer Urkunde für Echternach 

aus dem Jahre 793 —4 (oder nad) anderer Zählungsweife der Negierungs: 

jahre Karls des Großen 783—4); Haganen juxta Castellum nomine 
Zolveren, in pago Wabarinse. ’) 

2° Bwijchen dem Jahre 915— 923 überlich Erzbiichof Notger von Trier 

jeinen Bafallen Bolmar, eine Burg, aber nur auf deſſen und deſſen Söhne 

Lebenszeit, aljo nicht erblich: „rupem unam in marcha Bodardi villaris 

itcentem cum edifieio supraposito, quod bone memorie Ratbodus 
archiepiseopus olim eonstruxerat?) „einen Felſen auf dem Banne von 

Bodardi villaris, mitſammt dem auf demfelben errichteten Gebäude, welches 

einst Erzbifchof Ratbod jeligen Andenfens erbaute," Dieſe Burg war alfo 

vom Erzbiſchof Natbod, aljo zwijchen 883 und 915 gebaut worden. Ihre 

Lage ift unbefannt, man hat nur Vermuthungen darüber. ®) 

3° Durch Taujchvertrag, geichloffen am 3. Juni 922 (oder aud) 

925, je nad der YZählungsweile der Wegierungsjahre) zwiſchen den 

Eheleuten Maingaud und Hildedrude umd deren Sohn Godefried*) einer: 

jeits, und der Abtei Stavelot und deren Yaienabte dem Grafen Gifelbert 

andererjeits überläßt die Abtei den Erftgenannten zwölf Hufen und andere 

Hüter gelegen zu Asko°) in den Ardennen auf Lebenszeit, während fie 

jelbjt dem Kloſter andere Güter zu Beveras,’) dem Grafen jelbit aber 

einen Berg au der Saner wo er eine feſte Burg zu bauen wünſcht, 
überlafien. Aetum Stabulaus monasterio, sub die III non junıi, 

anno IIII domni Heinriei piissimini regis. ?) 

— 

1) Nach dem Liber aureus Epternacensis, Publieations de la Seetion histo- 

rique T. 16, p. 16, n® 108 Nach Würth-Paquet iſt dieſes Haganen das heutige 

Arsdorf oder Aresdorfhof, halbwegs zwischen Zolver und Limpach gelegen. 

2) Mittelrheinifches Urkundenbuch, Bd. 1, S. 221—222, 

3) Beyer glaubt das Bodardi-villaris in Butsweiler oder Ramſtein fuchen zu 

dürfen. (Ebendort S. 778 s. v. Bodardi villaris). 

4) Die biergenannten Eheleute dürften wohl identifch fein mit Megingaudus und 

Bilidruda welche 929 mit St. Marimin einen WPrefarievertrag über Goftingen und 

Donven jchließen. (Mrh. Urldb. I, S. 234.) 

5) Aus dem Inhalt der Urkunde, befonders aus der Erwähnung des Berges an 

der Sauer, zu Schließen dürfte das Asfo in den Ardennen, identiich fen mit Eſch 

an der Sauer umd wäre demgemäs dann Graf Gisiebert als Erbauer der Burg 

Eid a. ©. anzusehen. 

6) Biwiſch bei Ulflingen, wo Stavelot Güter beſaß, welche durch Tauſch im Fahre 

1035 mit den Beſitzungen diefes Kloiter zu Alfelborn an das Klofter St. Maximin 

famen. Biweſch wurde noch im vorigen Jahrhundert Bievers genannt. 

7) Alph. Wauters, Tabie chronologique des Chartes et Diplömes impr’nes 

eoncernant la Belgique zum 3. Junt 925, nad Kit, Urkunden zur Geſchichte des 

Niederrheins, Bd. I, S. 338. 

3819 

* 



4° Am 30. Dezember 926 überließ der Yaicnabt von St. Marimin 

Graf Gifelbert durch Tanfchvertrag den beiden Edeln Nortpold und 

Franko „montem et rupem quandam munitioni faciende aptam super 

ripam fluminis sitam quod dieitur Kira cum mansis quinque et 

jugeribus octo ın eireuitu eiusdem montis iacentibus“') „einen ge- 

wiffen zur Erbauung einer Befeitigung geeigneten Berg und Fels gelegen 

am Ufer des Kira genannten Baches mit fünf Hufen und 8 Morgen im 

Umkreiſe des Berges gelegenen Landes." Die Kira, jetzt Hahnenbach ge: 

nannt, fällt bei Kirm in die Nahe. In dieſem Falle handelt es ji um 

die Errichtung einer neuen Burg auf einem zu einer jolchen Anlage ge- 

eignetem Plate, der von dem mächtigen Yaienabte Grafen Gijelbert ab- 

getreten wurde, umd zwar unter der Megierung Heinrichs des Finklers, 

des deutichen Königs. ?) 

5° In einem um das Jahr 948, aljo noch im erjten Drittel der 

Megierung Otto's des Großen, gethätigten Gütertaufche zwiſchen dem 

Edelen Sigibod und dem Prümer Abte Ingram wird einer weiteren 

Burg erwähnt. Sigibert gibt Güter an der Mill und erhällt jolche bei 

Altenahr, dann wird nebenbei bemerkt, daß Zigibert, „quartum mansum 
pro loco eastelli@ die vierte Hufe an Stelle des Kaſtells übergeben 
habe. Dieſe vierte Hufe ſtellt alfo den Kaufpreis der nicht näher be- 

zeichneten Burg dar.?) 

Die ſechſte und ſie bente Burg endlic), welche urfundlich vorfommten, 

find die feiten Schlöffer Yuremburg und Saarburg, ) welde unjer 

Graf Siegfried in den Jahren 963 und 964 erwirbt und zwar die erite 

auf immer, die legtere nur für jich und feinen Sohn Heinrich auf Ye: 

benszeit. 

Bon diefen ſieben zwiichen Rhein und Maas gelegenen Burgen 

fommen alſo für unfer Yand mur drei in Betracht, nämlich Zolver, 

welches wahrjcheinlich eine Reichsburg war, dann jene an der Sauer, 

deren Bauplag der mächtige Graf Gifelbert, der jpätere Herzog in Lo— 

1) Mittelrheinifches Urkundenbuch, Bd. 1, S. 30—232. Der Taujchvertrag iſt 

ung in doppelter Ausfertigung erhalten, worauf jpäter noch zurüdgelommen werden 

wird, 

2) In der zweiten Ausfertigung diefer Urkunde wird ausdrüdlich bervorgeboben, 

daß die Erwerbung des feiten Berges gejcheben, im Hinblid auf die Ungarngefahr : 

„depopulantibus Agarenis pene totum regnum belgice, gallie studuit unus- 

quisque diligenter tuta loca perquirere, ubi aliquid firmitatis fieri potuisset 

eontra predietorum insidias perfidorum, (Mittelrbeinifches Urkundenbuch, Bd. 1, 

S. 231. 

3) Mittelrheintiches Urkundenbuch, Bd. 1, S. 249. 

4) Der Profarievertrag des Grafen Siegfried mit dem Erzbiſchof Heinrich von 

Trier über Yenfen und Saarburg iſt am 17. Septeinber 964 im Trierer Dome voll- 

zogen worden. (Miitteirbeiniiches Urkfundenbudh, Bd, 1, S. 278.) 
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thringen am 3. Juni 922 erwarb und welche höchitwahrscheinlich mit 

Eich an der Sauer identiih iſt und dann die Yußilinburhuc, das 

Schloß Luxemburg. 

Kann man auch nicht annehmen, daR, abgeiehen von den landesherr: 

lichen Burgen -zu denen, wie gejagt, wahrjcheinlich and) Zolver gehörte, 

ſonſt feine Burgen beitanden im diejen Gegenden, denn das Gegentheil 

iſt wahrjcheinlich ; jo muß man doch daraus jchliegen, daß dieſe Bur 

gen damals recht jelten waren, und jo begreift man ganz gut, daR die 

Kaufurfunde der Lucilinburhue ausdrüdlich vermerkt, daR alles jowohl 

unter Zultimmung als auch unter thätiger Mitwirkung der Vertreter 

der Eaiferlichen und firchlichen Gewalt vollzogen wurde. 

Im Gegenfag zu diefer Ausführlichkeit mit welcher die Zuſtimmung 

der weltlichen und geiltlichen Macht zum Erwerb der Yucilinburhue in 

der Urfunde hervorgehoben wird, ift der lächerlich geringe Preis, der für 

diejelbe bezahlt wird, nämlich anderthalb Hufen Yandes, alſo aud) wenn 

die Königs Hufe gemeint it, nur etwa 246 Morgen und dabei handelt 

es fich nicht einmal um eine Derrenhufe, deren voller Bejit dem Herren 

zuftand, jondern dem Contexte nach offenbar um eine Yehenhufe, die ihrem 

Beſitzer nur eine lächerlich kleine Einnahme an Lieferungen und Frohnden 

brachte. Dabei zeigt der Vergleich mit dem Kauf jener Burg durd) den 

Edelen Sigibod, der nur eine Hufe für die von ihm erworbene Burg 

bezahlte, und mit den beiden andern Kaufurfunden, wo der Preis berührt 

wird, daß der Preis der Lucilinburhue offenbar nicht durch die Rückſicht auf 

den Käufer, beftimmt worden tt: denn bei allen diejen Zaujchverträgen 

ift der Preis cbenjo unbedeutend. Berückſichtigt man aud) dag wenn 

Trier, Prüm und St. Marimin ihre Burgen gebaut hatten, dies zum 

Schuße gegen die Normannen und Ungarn geichehen war, daR diefer Zweck 

für diefe Stifter nun nicht mehr vorlag, dan aljo der Beſitz diefer Burgen 

für jelbe nur eine Laſt ward, jo ſchiene dieſer Preis doch auffallend ge- 

ring ; aber man darf nicht überjehen, dar damals dieſe Befeitigungsan 

lagen recht urjprünglicher Natur waren und dieje uriprünglichen Anlagen 

auch diefen geringen Preis bedingten. Man darf bei Nennung dieler 

castella, firmitates u. ſ. w. eben nicht an jolche Werfe denken, wie jene 

Burgen find, die heute noch unſere Berge als Ruinen frönen, oder aud) 

noch volljtändig erhalten find. Dieje großartigen Anlagen entitammen 

meiltens dem 13. Jahrhundert oder noch jpäterer Zeit. In jenen frühen 

Heiten und wohl noch bis ins 11. und 12. Jahrhundert, waren die meiſten 

diejer feiten Plätze recht urfprüngliche Werke: die Wälle aus Erde, mit 

höchitens einigem Flechtwerk veritärfte Schauzen, die Gebäulichkeiten immer: 

halb des befejtigten Naumes aus Dolz, auf jteinernem Fundament mit Siniter 

oder Stroh gededt; Stein dürfte höchſt jelten verwandt worden jein. Tab 

die Burgen um die Mitte des 12. Jahrhunderts noch denjelben primitiven 
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Charafer hatten, erhellt aus den angeftellten Nachgrabungen in den um 

jene Zeit zerjtörten Burgen. „Eine genaue Unterfuhung der Trümmer 

„der dem Neichsminiiterialengeichlechte von Nantersburg um 1136 von 

„Erzbiichof Albero zeritörten Burg (jet Entersberg bei Lutzerath) ergab 

„daß deren Gebäude in jehr Heinen Dimenfionen, auf fternernen Grund- 

„mauern einjtöcig von Holz (Fachwerk) erbaut ımd mit Stroh oder 

„Sinjter gedeft waren. Ein Thurm war nicht vorhanden umd die Haupt: 

„Befejtigung die lang hingeftredte Lage auf einem jchmalen Felsgrate, 

„der in der einzigen Angriffsieite durd) einen tiefen Graben durdjichnit- 

„ten war.“!) Dieje Bejchreibung erinnert umvillfürlic an den Bockfelſen 

auf welchem die Lucilinburhuc ſich erhob, bejonders wie uns die Zeich— 

nungen aus dem Ende des 16. Jahrhunderts denjelben noch daritellen. 

Wie jolches übrigens aus den vorhin gegebenen Auszügen aus den aufs: 

urfunden von Schlöfjern hervorgeht, wurde vor allem die natürliche feſte 

Zage der Burg oder des Bauplages berüdjichiigt. 

Diefen Ausführungen entiprechend müſſen wir denn uns auch die Luci— 

linburhue vorjtellen, als Siegfried jelbe am 12. April 963 fie jein eigen 

nennen konnte und er nach Jahre langen Bemühungen in den Befig einer 

feiten Burg gefommten war. Nach Jahre langen Bemühungen fagen wir, denn 

abgejchen davon, daß jchon die Kaufurkunde der Yucilinburhuc auf lange 

Vorverhandlungen hinweiſt, zeigt uns eine, bis dahin noch von Niemand ge- 

würdigte Staveloter Urkunde, daß Graf Siegfried fchon mehr denn zehn 

Jahre früher fi) um den Erwerb einer folchen Piederlaffung bemühte, 

daß diefe Pläne unſers Grafen aber damals durch den Abt von Stavelot 

vereitelt worden waren. 

Graf Siegfried hatte zuerit fein Augenmerk auf einen in der Nähe von 

Stavelot gelegenen zum Erzbistum Köln gehörigen Plas geworfen, dem 

heutigen Bodeux bei Stavelot, aljo mitten im Osling. Wahrjcheinlich mochte 

die joweit von den damals schon jo mächtigen beiden Erzbifchöfen von Trier 

und Köln abliegende Lage diejes Ortes ihm denjelben als am geeignetiten er: 

jcheinen laffen zum Stüßpunft feiner Hausmacht zu dienen. Doch weldhes auch 

Siegfrieds Abfichten fein mochte, ficher it, daß er die nöthigen Schritte that um 

den im Bejige des Grafen Werner befindlichen Ort Baldan, das heutige 

Bodeur, zu erwerben und zwar hatte er ſich nicht nur zu diefem Zwecke 

an den Eigentümer gewandt, jondern auch an Brun den Erzbijchof 

von Köln, den Bruder Kaiſer Otto's des Großen, ebenſo wie er es 

hernad für Luxemburg gethan, und zu gleicher Zeit durch jeine Für— 

1) Mittelcheiniiches Urkundenbud, Bd. 2, Einleitung S. CVIII. Ähnliche For- 

ihungen und Nachgrabungen in den franzöfifchen Schloßruinen des frübeiten Mittel 

alters führten zu ähnlichen Ergebniffen. Man vergleiche Viollet le Due, Dietionnaire 

de l’Arehiteeture T. 3, p. 58, wo ſchöne Zeichnungen den Text erläutern. 
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jprecher auf beide, auf den Eigentiimer Grafen Werner und auf den 

Erzbiſchff Brun mächtig einwirken laſſen „quam ut acquireret 

Sigifridus comes et apud nos et apud fideles nostros sui inter- 

cessores valde laborabant“. Ermangelte Graf Siegfried nicht der Für— 

iprecher, jo hatte er aber einen noch mächtigeren Gegner gefunden 

an dem Abte des dem Orte Baldau naheliegenden Kloſter Stavelot, 

an dem Abte Werinfried. Diejer fürchtete ſich vor diejer Nachbarichaft, 

er „Türchtete eine allzugroße ja eine immerwährende Beunruhigung 

jeines Kloſters“ „nimiam imo immortalem inquietudinem timens 

loei". In einem Worte, Werinfried fürchtete mit Recht für die 

Unabhängigkeit und den Beſitzſtand feines Klofters und jo ließ er nicht 

nad) den Erzbiihof Brun zu bejtürmen, damit diefer den Tauſch nicht 

zu Stande fommen laffe und um alle Gefahr ein für allemal zu bejeitigen, 

erwarb der Abt von Stavelot jelbit von dem Grafen Werner jenen Ort 

Baldau durch Taufch, welcher Tauſch dann durch Erzbiichof Brun am 31. 

Oftober 953 genehmigt wurde. Dieje Genchmigungsurfunde nun iſt cs 

welche ung jene Einzelheiten berichtet. Diejelbe lautet: 

Bruno sanctae Coloniensis Drum, Sohn der heiligen Köl— 

ecelesiae filius, Dei gratia archi- niſchen Kirche, durd) die Gnade 

episcopus servorum Dei, notum Gottes Crzbifchof der Diener Got: 

esse volumus tam praesentibus tes, wollen daß cs befannt jei, ſo— 

quam et futuris, quia quidam wohl den Gegenwärtigen als den 

religiosus abba ex Monasterio Sta- Aufünftigen, daß ein gewiffer Klo— 

bulaus et Malmundaria, VVerin- jterabt aus dem Kloſter Stavelot 

fridus nomine, adiit elementiam und Malmedi, Werinfried mit Na- 

nostram, pro quadam commu- men, unſere Gnaden angegangen, 

tatione, quam fecerat cum comite wegen eines Tauſchvertrages, den er 

VVarnero, fideli nostro, et quia mit dem Grafen Werner, unſerem 

eadem monasteria sub nostrae Getreuen, eingegangen und weil die— 

tuitionis defensione erant, petit jelben Klöfter unter der Obhut 

eandem commutationem nostra unſeres Schuges waren, bat er uns 

auctoritate roborari. diejen jelben Tauſchvertrag durch 

unfere Machtvollkommenheit zu be: 

fräftigen. 

Cujus petitioni, quia justa erat Diefer Bitte, da jie gerecht war, 
annuimus, et utilitati ecelessiae haben wir unſere Zuſtimmung ge 

consuluimus. geben und dem Nuten der Kirche 
Sorge getragen. 

Habebat namque praedictus Es bejaß nämlich der vorgenannte 

comes, noster fidelis, juxta mo- Graf, unjer Getreuer, in der Nähe 

nasterium Stabulaus quamdam des Kloſters Stavelot cine gewiſſe 
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villam sui juris nomine Baldau !), 

quam Sigifridus comes ut acqui- 
reret, et apud noset apud fideles 
nostros sui intercessores valde 
laborabant, quod abbas audiens 
et nimiam imo immortalem in- 

quietudinem timens loci,?) hoe 

eonsilium toto nisu studuit prae- 
oceupare, et aures clementiae 

nostrae, ne id fieret, saepius com- 

monere. 

Itaque eonvenientes in unum 

abba praefatus et comes dedit 
idem VVerinfridus abba V Varnero 

eomiti, fideli nostro, quidquid ha- 
bere videbatur in villa Nohas 

dieta, in pago Heiflensi, in co- 

mitatu Tulpiaco, id est curtem 

ihm gehörige Villa, Baldau!) mit 

Namen. Dieje zu erwerben hatte 
Graf Siegfried bei uns und bei 

unferen Getreuen, durch jeine Für- 

jprecher id) jchr bemüht. Als nun 

dies der Abt hörte und eine allzu: 

große ja immerwährende Beunruhi— 

gung des Klojters befürchtete, ſuchte 

er mit aller Kraft diefen Plan zu 

hintertreiben und öfters die Ohren 

unferer Önaden zu ermahnen, daß 

ſolches nicht gejchehen möchte. 

Es jind daher der vorgenannte 

Abt und der Graf übereingefommen 

und derjelbe Abt Werinfried hat dem 

Grafen Werner, unjerem Getreuen, 

gegeben, was er zu bejiten ſchien 

in der Nohas genannten Billa, im 

Eifelgau, in der Zülpicher Graf: 

1) Das heutige Boden. Es wäre jedoch falfh, wenn man aus der Art und 

Weife, wie die Urkunde ſich ausdrüdt, Ichließen wollte, Graf Werner ſei der alleinige 

Herr dieſer Ortſchaft Bodenr geweien, denn abgejeben davon, daß, wie es in ber 

Urkunde hernach beißt, das Patronat der Pfarrei, jammt den Wittumsgütern, fchon 

von Alters ber dem Klofter gehörte, hatte wenige Jahre früher, am 25. Wlärz 946, 

Nemgeldis, die Wirtive eines gewiflen Johannes, dem Klofter Stavelot ihren Antheil 

an der Villa Boldau mit 13 Hörigen geichenft. Die darüber errichtete Urkunde lautet 

im Auszuge: 

EHER Remgeldis, conjux quondam Johannis, eupiens de terrenis mereare 

eterna solutione anime senioris mei, tradidi aliquam partem ex hereditate 

juris ınei ad altare saneti Petri, sanctique Remaeli eonfessoris Christi in 

Monasterio Stabulaus in quo venerabilis abbas Odilo preesse dinoseitur ; hee 

sunt quae trado videlieet monasterio in villa eontigua ımonasterio supradieto 

nomine Boldau (Bodeux bei Stablo) eum familia quorum hee sunt nomina 

herigaudis, Ida, teutboldus, Wolterus, Landrada, Gundrada, Rodera; filus ejus 

Gislaieus et due filie Engila, emma, Gaila, Erletrudis et filius ejus Gerardus. 

. Acta in monasterio Stabulaus sub die VIII Kal. aprilis regnante dio 

Öttone anno X. Signum Odilonis abbatis qui hane firmavit ....... 

(Ritz, Urkunden zur Geſchichte des Niederrheins S. 38). 

2) Zu diefer Stelle bemerten die eriten Herausgeber diefer Urkunde, Martene und 

Durandus : 

(Quippe antiqui patres magnatum Denn die alten Patres flohen vor allem 
procerum qui consortia ante omnia 

fugiebant, atque adeo vieinitatem ip- 

sorum in primis deelinabant. Unde et 

inhabitandum solitadi- horrendas ad 

nes eligebant. 

2 

den Umgang der weltlichen Großen und 

deshalb mieden fie die Nachbarſchaft der- 

felben, weshalb fie auch die fehauerlichen 

Einöden zur Wohnung wählten. 
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bonam cum castieiis, molendinis 

aquis, aquarumque deeursibus, 

yuaesitis et inquirendis, silvarum 

magnam copiam, familiam utri- 

usque sexus et cetera ad eundem 

loeum pertinentia. Et quia mo- 

nachi alterius monasterii, id est 

Malmundariae, quamdam partem 

in eadem villa habebant, reddidit 

abba eidem ecelesiae pago 

Condustrio loeum qui dieitur 

Villa, in eomitatu Hoio, VImansos 

bonos eum familia utriusque 

sexus, silvam bonam et cetera 

ad eandem villam appendentia. 

Econtra dedit memoratus comes 

V Varnerus, coram testibusidoneis, 

quidquid habere videbatur in villa 

jam dieta Baldau: eurtem bonam, 

sed ab hostibus valde vastataın, 

agri eulturas bonas, Cambam,') 

in 

molendinum, silvam magnam. 

Nam ecclesia ejusdem villae 

eum bono dotalicio, seilieet terra 

et silva, eidem monasterio auti- 

quitus fuerat data; haee omnia 

invicem sibi tradiderunt 

cum eonsensu monachorum utro- 

abba 

rumque cocnobiorum, et comes 

cum eonsensu uxoris, et filiorum 

et coram et amicorum suorum 

celsitudine nostra eamdem com- 

mutationem firmaverunt, et idem 

comes per testes idoneos ramum 

cum cespite ad altare Stabulaus 

misit, et traditionem cum vesti- 

tura legaliter fecit. Et ut hace 

commutatio futuris temporibus 

firmior habeatur, petitione ejusdeni 

abbatis, manus nostrae traetu 

1) 

Glossarium lat. medii vi. 

—— —ñ —ñ —ñ —ñ — —ñ — —— — 
395 

ſchaft, nämlich einen guten Hof mit— 

ſammt den Gebäulichkeiten, Mühlen, 

Waſſeren und Waſſerläufen, bekann 

ten und unbekannten, einer großen 

Menge Wälder, mit der Familie beider 

lei Geſchlechtes und dem Übrigen zu 
jenem Orte gehörigen. Und weil die 

Mönche des anderen Kloſters, Mal— 

medi's nämlich, einen gewiſſen Anteil 

an jener Villa hatten, gab der Abt 

jenem Gotteshauſe, im Condroz— Gau 

in der Huyer Grafſchaft, den Billa 

genannten Ort, ſechs gute Hufe 

mit den Hörigen beiderlei Geſchlech— 
tes, einen guten Wald und alles zu 

derſelben Villa gehörige. Seinerſeits 

übergab gemeltdeter Graf Werner vor 

geeigneten Zeugen, alles was er zu 

beſitzen ſchien in der ſchon genann 

ten Villa Bodeux, einen guten Hof, 

jedoch von den Feinden gar ſehr 

verwüſtet, gute Ackerländereien, einen 

Thurm,’) eine Mühle, einen großen 

Wald. Die Kirche jener Billa aber 

mitfanmmt dem Wittumsgute, näm— 

lid) Aderland und Wald, war ſchon 

vor Alters demjelben Kloſter ge: 

ichenft worden. Dieſes alles haben 

fie ſich gegenfeitig übergeben, der 

Abt unter Zuſtimmung der Mönche 

beider Klöſter und der Graf mit 

Zuftimmung feiner Frau,  jeiner 

Söhne und Freunde und haben vor 

unjerer Hoheit diefen Tauſch be 

fräftigt und hat derielbe Graf durd) 

geeignete Zeugen den Zweig mitſmamt 

dem Najenitüce zum Staveloter Al: 

tare gefandt und den Befitwechiel 

mit der Belehnung geſetzlich voll: 

zogen. Und auf daß dieſer Tanſch 

, 

Über die Bedeutung des Wortis Camba = Thurm vergleihde mau Dulange 
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signavimus. Signum VVerinfridi 

abbatis. Signum VVerinmundi, 

Titgeri, Norberti, Reginardi, & 

ceterorum. Et alterius monasterii. 

Signum Odulfi, Wisiriei, Heil- 

fridi, Rogibaldi. Sign. Warneri 

comitis, Reginardi, Gevardi, et 

Richarii, & multorum. 

Acta suut hace publice Aquis 

palatio die II. kalend. Novembris,!) 

regnante rege OÖttone, fratre nostro, 

in zukünftigen Zeiten um fo feiter 

gehalten werde, haben wir auf die 

Bitte des Abtes diejelbe mit unjeren 

Handzeichen unterjchrieben. Zeichen 

des Abtes Werinfried, Zeichen des 

Werinmund, des Titger, des Norbert, 

des Meginard und der anderen, 

und von Seiten des anderen 

Kloſters: Zeichen des Odulf, des 

Wifiric, des Heilfried, des Rogibald. 
Zeichen des Grafen Werner, Regi— 

nars, Gevards und Wichards und 

vieler (anderer) 

Dies geichah öffentlich im Mache: 

ner PBalafte am 2. vor dem Kalen: 

der des November !) im 18. Jahre 

der Negierung des Königs Otto 

unter dem Herzoge Godefrid. 

Wie aus den Worten „nimiam imo immortalem inquietudi- 

nem timens loci“ d. h. „eine allzugroße ja eine immerwährende Beun: 

ruhigung des Kloſters befürchtend" jo wie aus dem ganzen Wortlaute 

der Urkunde hervorgeht, wünſchte unjer Graf Siegfried den Erwerb des 

Ortes Bodeur um dort feinen Wohnfig aufzuichlagen, er ſuchte alſo dort, 

in dem Eleinen bafeitigten Schloffe (Thurm, Camba), was er erjt zehn 

Jahre jpäter in Yuremburg fand, einen feiten Stügpunft feiner Haus— 

macht. 

Das Scheitern diefer Verhandlung über den Ankauf von Baldau, das an 

jich weil vermwüjtet, wie die Urkunde jagt, von geringem Werthe war, zeigt 

uns abermals, wie ſchwierig es war, in den Beſitz einer Burg oder eines zur 

Anlage eines joldyen geeigneten Bauplages zu fommen, und weshalb die 

Mitwirkung der geiltlichen umd weltlichen Obrigkeit beim Erwerb jo 

gerliffentlic” hervorgehoben wird. 

Der Text diefer Urkunde ift uns in mehreren Kartularien der Abteı 

St. Marimin erhalten worden, aber auch die dem Kloſter übergebene 

Originalurfunde wurde im Kloſterarchiv von St. Marimin mit andern 

zwifchen den Luxemburger Grafen und dem Kloſter St. Marimin ge- 

thätigten Urkunden aufbewahrt. 

Nacd Aufhebung der Faiferlichen Abtei St. Marimin bei Trier, fam 

anno XVIII. Godefrido duce. ?) 

H Es ift dies der 31. Ottober des Jahres 958. 
2) Abgedrudt aus Martene et Durandus, Amplissima collecetio T. II, p. 

43—417. 



dann ein großer Theil des abteiligen Archives in den Befit der Stadt Trier, 

dieje Beftände gehören nun heute zu dem mit der Trierer Stadtbibliothef 

verbundenen Archiv der Stadt Trier. So fommt es, daß in der Trierer 

Stadtbibliothek wohl die zwei älteften erhaltenen Urkunden der Grafichaft 

Luremburg aufbewahrt werden: nämlicd die Kaufurfunde des castellum 

Lueilinburhue, „des Schloſſes Luxemburg“ durch Graf Siegfried vom 

12. April 963 und die Schenfungsurfunde eines Theiles von Merſch an 

St. Marimin durch eben denjelben Siegfried, unjeren erjten Grafen, aus 

dem Jahre 993. Beide Urkunden find auf Pergament und ausnahms- 

weije gut erhalten, beide ohne Siegel, wie überhaupt nicht das geringjte 

Zeichen andeutet, daß jelbe je ein Siegel getragen hätten. 

Allerdings, und das darf nicht verjchwiegen werden, wurde die Echt 

heit der Kaufurfunde angezweifelt und zwar jowohl was den Inhalt angeht, 

als was die heute im Trierer Stadtarchiv bewahrte pergamentene Urkunde 

ſelbſt betrifft. 

Die Echtheit des Inhaltes wurde von Steiniger, in jeiner Gefchichte 
der Trierer angegriffen. (Bd. II, Seite 159). Wie gehaltlos und unge: 

rechtfertigt aber die Gründe find, welche er vorbringt, hat Herr de la 

‚Fontaine mit Leichtigkeit nachgewiejen ) und wird denn auch heute der 

Text diefer Urkunde ohne jeglichen Widerjpruch als echt angejehen umd 

anerkannt. 

Eine andere Frage aber iſt die, ob der heute im Trierer Stadtarchiv 

aufbewahrte Akt auf Pergament wirklich die Originalurfunde it. Die 

beiliegende Lichtdrucktafel tft die genaue Wiedergabe der Urkunde in natür- 

ficher Größe. Troßdem nun im Terte ausdrüdlich vermerkt ift, daß jelbe 

das Zeichen des Erzbijchofs Brun umd jene der genannten Zeugen trage, bietet 

die Trierer Urkunde weder folche Zeichen noch Siegel; müßte man des: 

halb nicht von vornherein verneinen, daß es die Originalurfunde fei? 

Wie verjchiedene Beiipiele aus dem achten bis zehnten Jahrhundert 

zeigen, wurden damals, wenigitens öfters, über denjelben Nechtshandel 

verschiedene Urkunde ausgefertigt. So gibt beifpielsweile das goldene 

Buch der Abtei Prüm über die Schenkung der villa Odone durd) Hartwid) 

drei Urkunden. Die erjte beglaubigt die eigentliche Schenkung der Billa 

die „donatio“, die zweite die Uebergabe der Schenkung die „traditio“, 

Dieje jchließt mit der Bitte an den Abt, die Schenkung vor Gericht be- 

fräftigen zu laffen und die dritte Urkunde ift eben dieje gerichtliche Be— 

thätigung auf dem öffentlichen Yahrgeding. (Bergl. Beyer, Meittelrhei- 

nijches Urfundenbudh. Bd. I, S. 46—49.) 

1) Diefe Widerlegung geſchah durch Herrn de la Frontaine auf Anfuchen des 

Herrn Schoetter, als diefer feine Programmabhandlung „Leber die frühere Geſchichte 

der Grafſchaft Luxemburg“ fchrieb und wurde auch dort abgedrudt S. 34, Anmerkung 

Nr. 168. 
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Bei Taufchverträgen mußten naturgemäß zwei Ausfertigungen der 

über den Mechtshandel aufzunehmenden Urkunde gemacht werden. In 

der oben erwähnten Tauſchurkunde des Sigibod mit Ingram dem Abte 

von Prim vom Jahre 948 jagt der Abt ausdrüdlich, daß er zwei Ur- 

funden anfertigen ließ: „Unde et duas concambii precepimus fiere car- 
tnlas“, Dieje beiden Ausfertigungen waren aber, wenigjtens öfters, nicht 

gleichlautend. Dies ziegen unter andern die beiden in Abjchrift uns er- 

haltenen Urkunden über den Taufchvertrag der Abtei St. Marimin mit den 

Edelleuten Nortpold und Franko vom 30. Dezember 926, die eine Ausfer- 

tigung, minder feierlich, war offenbar für das Kloſterarchiv beitimmt, 

die andere feierlichere aber für die beiden Edelleute. Dem entſprechend iſt 

es denn auch mehr wie wahricheinlich, daß die Urfunde des Tauſchver— 

vertrages des Grafen Siegfried mit St. Marimin doppelt ausgefertigt 

wurde, und zwar daß eine feierlichere Urkunde, mit allen Sicherungen 

des Nechtes verfehen, mit den Zeichen oder Siegeln der genannten Ber: 

onen, dem Grafen Siegfried übergeben wurde, während die zweite 

minder feierliche der Abtei St. Marimin verblieb, entipredyend der ge: 

ringen Bedeutung des von Siegfried der Abtei ausgeantworteten Tauſch— 

negenftandes, denn dies war feineswegs das Dorf Feulen, wie es ge: 

wöhnlich heißt, Jondern nur anderthalb Hufe, alfo höchſtens 246 Morgen 

Land mit den betreffenden Hörigen. Für St. Marimin war der Belik- 

gegenftand, wie ſchon bemerkt, äußerft gering, die Burg aber die dem 

Grafen überantwortet wurde, von um jo größerer Wichtigkeit für uniern 

Grafen, denn erft nach mehr denn zehnjährigen Streben ftand Graf 

Siegfried am Ziel ferner Beitrebnngen: der Erwerbung einer Burg. 

Um uns der heutigen Ausdrudsweife zu bedienen, fünnte man jagen 

die Originalurfunde mit Siegel und Unterjchrift wurde dem Grafen 

Siegfried übergeben, dem Kloſter aber wurde eine Originalausfertigung. 

So daß man angefichts diefer Ausführungen in einem gewiljen Sinne 

jagen fann und jagen muß: die in Trier aufbewahrte Urfunde iſt nur 

die gleichzeitige mit der eigentlichen Urkunde ausgefertigte Abjchrift oder 

Ausfertigung (expedition) oder auch ein Auszug derjelben und aber auch 

jagen kann es it die dem Kloſter St. Marimin zugeitellte Original 

urfunde über den geichehenen Tauſch. Wenn gejagt wird Auszug, To 

mag sich dies auf die genauere Specifizirung der Grenzen der Yucilin- 

burhuc beziehen, die wohl ausführlicher in der dem Grafen Siegfried 

übergebenen Urkunde enthalten geweien jein mögen. 

Andererfeits muß aber auch darauf hingewiefen werden, daß das 

Fehlen des Siegels oder Handzeichens des Erzbiſchofs Brun nicht 

nur bei dieſer Urkunde vorfommt. In der vorhin abgedrudte Urkunde 

über den Erwerb von Bodeur durd die Abtei Stavelot heißt es aus 

drüdlich: „Et ut haee commutatio futuris temporibus firmior ha- 
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beatur, petitione ejusdem abbatis manus nostrae tractu signa- 
vimus“ und dennoch wird diejes Leichen nicht im geringiten bei dem 

HBeichenvermerf erwähnt, wohl aus derjelben Urſache, weil Brun aud) 

hier nur das eine Gremplar unterzeichnete und diejes vom Erzbiſchof 

Brun unterzeichnete Eremplar dem Grafen Werner übergeben wurde. 

Die un Grafen Siegfried übergebene Tauſchurkunde ift leider ver- 

ichollen, von der dem Klofter übergebenen Ausfertigung gibt der beilie- 

gende Lichtdrud das Facſimile. 

Dem Vorjtande der Trierer Stadtbibliothek und Stadtarchives, Herrn 

Dr. Mar Keuffer, deifen freundliches Entgegenfommen und gütiges 

Bemühen diefe Wiedergabe allein ermöglichte jei hiemit der beſte Dank 

ausgedrüdt. 

Am Koarschnatz. 
—92:-— 

I. Mu'rgestre‘. 

1. Kaüm tappt der Däg mat sengem gölde Fanger 

Ganz lu®s un t’ Fensterlutd vum Bauernhaüs, 

Da reiwt de Jang de Schlöf sech aüs den Oën, 
Wel d’Oarbecht dreiwt en aüs dem Bett eraüs. 

2. Gleich mecht en t’ Kreiz a bi®d zum leiwen Herrgott, 

Dass déè n en hott ann emmer sene soll; 

Hie wess ganz gutt, dass wann dé wellt do u®wen, 

Da wist de Stal ann d’Scheier get och voll. 

3. Beim Undun get net läng gefiedermechelt, 

An drei Minutten oder manner nach 

Ass d’Box schonn ugeschoss ann d’Broscht ann t'Hu®sen 

Ann nach derbei eng Peifchen ugestach. 

4. Sein éeischte Gank mécht hien a Stal a Scheier ; 

E get dem Koko gleich eng Röfecht He, 

Fir dass dé ganz gemitlech kann drun nabblen 

Ann net nach Eppes opfresst vun der Stre. 



5. 

6. 

* 

10. 

11. 

12. 

13. 

Da get en an de Schapp seng Seissel hu®len, 

Dei un der Mauer henkt beim Huergeschir, 
A setzt scch op en Drüm sche! grätschebengtges 

Mat senge siwe Sächen virun d'Dir. 

Den Huerstack get an t!'Hölz föst agedriwen, 

Fir dass en net wei e Kelhschwanz wibble kann; 

Geschécklech höllt de Jang an d’lenks Hand d’Seissel, 

Ann tack ! tack! fenkt en un ze klappen dann. 

Wei Musck klengt dät tack! tack! a sein ÖMer, 

Ann tack! tack ! aüs der Nöperschäft et schält; 

Dät ass eng Fred er dreizing an den Dierfer, 
Wann et tack! tack! aüs allen Ecke knält. 

⸗ 

Duerno ass Aner Oarbécht an der Scheier. 

De Jang klömmt d'Lieder aüs op d’i®wescht Genn; 
E sieht séch Strel, fir Sel dervun ze mächen, 

Ann £n, zwein, drei Schef bunzlen an den Denn. 

An deer Zeit ass t' Haüsfro och net meisseg, 

Rifft t'Kanner op a wuddert do ann hei; 

Se wess bäl net den Du®ble me! ze wieren, 

Aun dach ass d’Greit alert ewet eng Bei. 

Am Schweistal d’Gisse scho beim Trach ramo!ren, 

T’ Keih jeitzen, wel se hätte ger hir Schlupp ; 

De Pireli muss t’Käll’fchen önnerhälen, 

Ann t’Ketti möcht alt t'Fri®sse fir de Stupp. 

Am Döppen daüscht schonn d’Wässer fir de Kaffı, 
Um längen Desch stin t'Täse sche! gereit ; 

De Jang, den drenkt nach t'Pèrd a get en t’Hu®wer, 

Wann d’Greidel streicht ann d’Mellech killt a seit. 

Sin d’Beischten &ndlech allegu®rt gefiddert, 

Da könt de Kaffı hürteg op den Desch;; 
Et schmächt en all, den äle wei de jongen, 
Wel d’Brout ass krüfteg, d’Schmieres weiss a fresch. 

Si danken och dem Herrgott all vun Hörzen, 

Dass hifn en d’Nahronk get mam Appetit; 
A gross a kleng gin da mat Loscht un d’Oarbecht, 

Dei söcher hott a moar ken Enn nach krit. 
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14, 

15, 

16. 

17. 

—18. 

19. 

21. 

_ Wo nemme Lankhalm wist a welle Klei; 

II. Um We fir an d’Gewän. 

Den Hallem fenkt schonn un ’so® Ju®s ze dreehnen, 

D’Greit weckelt an en Duch t’Zing-auerküscht ; 

Da föllt et och de stenge Kro“ mat Wässer 

A schött eng Dröppchen dran, dät lescht den Düscht. 

De Jang ass dran, de Köcher unzekrempen, 
Wel o“nei Schleifste ka k& Meider sin; 

Dann höllt en t’Flauss mam Hufrgeschir op d’Schöller, 
Ann op dem nödste We an d’Steck se gin. 

Den Dö dröpst vun de Blieder ann den Hecken, 
D’Sonn stet bäliwerm Besch ann dreckt schon uerg. 

» Tschingt, d’Wieder m&chtsech*,set deJangam Go®en. 
» T ass pröisesch Loft“, set d’Greit, „sef one! Suerg. 

„Wät mengst de, solle mer dat Steck hott packen ? 
„ T get Zeit; kuck t'Huewer ass ’so® giel wei t’Frücht.“ 

„Oh b&! ech denken, 't werd net villme! bl&iwen,*“ 
Set hien a bleist en decke Strapp an d’Lücht. 

„Ass t’Hu®wer och scho gi®l, se kann nach stouen“ — 

„A veirzing Deg, mei Jong, ass Boartelmeis“, 
Fällt d’Greit an t’Ried, „do hescht et séch ze buggren, 

„Wel den höllt d’Mettesrascht mam Oweskeis.“ — 

„Oh be, meng Möd, et leisst sech nach vill mächen, 

„Wann nemmen d’Wieder hält anı t'Räd am Wön. 

„Eu! eu! wei löft de Schwess dir scho läscht d’Bäcken! 

„Weis hier, löss m&ch dei Birde Sel ’mol drö'n.* — 

. So® gi se nach e gudde Streppehe virun 
A spröchen iwer det ann iwer dät; 
Dem Jangrullt och alt schonn eng Trein op d’Schöller, 
Du &ndlech si s’am Steck, 't get Halt gemät. 

III. Am Steck. 

Vir beim Uwenner leit e klengen Hiwel, 

Du®r léen s’allebeid hir Sächen nider 

A rou'n eng Welchen ower och net mel. 
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22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

29. 

30. 

De Jang rennt nach mam Schleifsten iwer d’Selssel, 

Da mecht en t’Kreiz op t’Frücht a firt derbei; 

Wei wann &ng Hand dei Häll’'m op d’Seit gif I&en, 

Sou fälen s’all sche! beienen an t’Rei. 

D’Greit hust e lönge Schirteg ömgebonnen, 
Dät hat séch extra mat vun h&m hät bru®cht ; 

Dann hiewt et mat der Scchel t’Frücht vum Bu®*dem, 

Dei sche! mam Oarm op Schu®tde get gelu*gt. 

So“ meit de Jang & Gank ewel den äner, 
Ann d’Greidel hält em Schrack fir Schrack de Bass; 

Nach i 't am Duerf zing Auer hu®t geschlo®en, 
Leit schon ee Joun op Schu®de bis bei t'Flass.. — 

Op &mol we! s’am döcksten Eifer woaren, 

Du get et pang! ann t’Feier firt ewech. 
„OÖ nondikass!* rifft gleich de Jang verdresslech, 
„Meng gutt nei Seisselchen! oh! dät ass Pech !“ 

Eng deckeg Sach hät an der Frücht geleen, 

E fermen Hö, ann d’Schörft woar ömgebeld, 
De gudde Jang hätt können driwer kreischen. 

„Je, Flueri, däs ken Ongleck !* set du d’Greit. 

„Komm, hu®l emol e Schotz vun eisem Gréchen, 
„Du wess jo: de gutt schmi-ert, de gutt firt. 
„Mei Mö fenkt och schonn u fameis ze zeien, 

„TI get no bei zing, 't ass rär, wann hi® sech irt.“ 

28, „Oh b&!“ set du de Jang so“ ganz gedämert, 
E Maüfel Schmi®rehe kint &ch scho verdrö’n.* 

Se setzen op e Schu®d séch schein zesummen, 

Ann 't schmächt e gutt, ech braüch et net ?ze sö'n. 

Dann höllt de Jang seng Seissel op den Hu’rstack 
A klappt s’erem mam Hummer dönn a richt; 

Eng Veierlstonn ass kaüm derbei vergängen, 

Du woar ’rem alles fein an t’Rei gericht. 

Ann one! Rascht get dann drop lass geoarb£cht, 
Mat Frede kuckt &n denen zwe do no. 

M& wann eng Deschtel hat ze deif wollt sti®chen, 

Da gringt a knottert d’Greit alt hei and do. 
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32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

38. 

39. 

. Gint hälwer Zwielef könt de Pir mam lessen, 

De Metteg huet na net gelaüt am Dufrf; 

Eng Gromprenzöppehen maütscht am Z’i“ssendöppen, 
A Brot ann Eerpängeg ass am Kufrrf, 

Eng Goarf er zing gin hürteg opgebonnen 

A mat de Spetzte beien& gericht ; 
Da setze si scch an de Schied derwider 

Ann i®ssen, nodem s’e klengt Gebied verricht. 

Gefleiwt getnet. Weld’Oarb&cht schmächt ochd' Iessen, 
Ann d’Giedel hät derbei 'so® gutt gekacht, 
'T bl&öwt neischt am Döppen. Duerno mä’n s’en 

[Tömpchen, 
Ann da get fresch erem derbeigefacht. 

Den Zuch woar kaüm eröf vun hälwer siwen, 

Du stung ken Hallem Frücht me! riecht am Steck. 

Mam Banne get et "wei en Donnerwieder, 

Den & let an, den äner bönnt et flöck. 

De Pir dreit d’Goarwen op &ug Strö zesummen 

A schleft den Hanns, e Riech mat längen Zenn ; 

Dät ass seng Fred. A wann e Fresch gehopst könt, 

Wupp! sprengt en du®r a fenkt e mat den Henn. 

De Papp rifft: „Virun do a löss dät Spillen! 
„Hei d’Goarwen opgericht, zing fir e Käscht ! 

„De! eng an d’Mött ann ächt schei ronderemmer ! — 
„Hu@l dach keng drei! 't ass jo zevill e Läscht.“ 

. Den Owend kom ’so" lu®s eröf vum Himmel, 

D’Sonn hät der Erd scho läng arvoar gesöt, 

Du setzt de Jang de leschten Hutt op d’Goarwen 
A schnött séch fro® eng Pelfche freschen Dröt. 

Mat Stolz kann hien nun op seng Oarbecht kucken, 
Wei stin dei Keip 'soW schein an enger Rei! 

„Dem Herrgott sef gedankt!“ 'sou set sein Herz hem, 

„Ann dann och mengem bräwe Greit elei !“ 

Vum Hömechtsduerf eriwer t’Klacke schälen, 

Dät klengt ewei e Gudden-Nu®cht dürch d’Welt; 

'Mol net eng Leftchen haücht dürch Besch a Bli®der, 

De Fridensengel get dürch Wis a Feld. 

A. Rure. 
—rto — — 



Les Proc&s 
portss en appel du Conseil Provincial de Luxembourg 

au Conseil Souverain de Hainaut (1707—1709). 

Inventaire des Dossiers conserves aux Archives de l’Etat, à Mons, 

par 

Jules Vannerus, 

Conservateur-adjoint des Archives de l’Etat à Anvers. 

(Suite.) 

N° 26. — Hubert Heusgen, app., eontre Gaspard Kroschel. 

Relief d’appel: 28 mars et 10 nov. 1708. Plaids: 7 juillet 
1708 ; le 20 fevrier 1709, Randour, avocat dudit Kroschel, a re- 

tird tous les titres joints au procès. 
Un avertissement presente aux plaids du 7 juillet 1708 par 

G. Kroschel, pour obtenir levde des elauses obtenues par l’appe- 
lant, donne les renseignements suivants: Jean Malbergh et Eli- 

sabeth Achen eurent 2 enfants, Pierre Malberg, chanoine de 
Treves, et Catherine Malberg, auxquels ils laisserent des biens con- 
siderables consistant en fiefs, franes-alleux et biens de roture, 

situes aux pays de Luxembourg, de Treves et de Juliers, „que 
on ne trouve pas avoir été partages, apparamment A cause que 
Pierre M. était d’eglise*. 

Cath. Malberg &pousa Verner Bever, qui en eut 4 enfants: 
2 filles, qui furent religieuses, et 2 fils, nomme&s Verner-Theodore 
et Jean-Guill. Bever. Verner-Theod. a laisse une fille qui s’est 
marice a Hubert Heusgen, appelant, qui possede les biens du pays 
de Juliers et de Treves. J.-Guill. a aussi été marie sans avoir 
laissé d’enfants et sa mere Cath. M. lui donna pour dot (voir le 
trait& de mariage) les biens feodaux de Malbergh du pays de Lu- 
xembourg, qui sont ceux dont il est question au present proc&s 

et & condition expresse, ou de les rapporter, ou d’en prendre 
autant de moins lorsqu’il ferait partage avec son frere Verner- 

Theod. Il est vrai que Pierre M., chanoine à Treves, frere de 
Cath., avait part aux dits biens, mais, ayant intervenu au contrat, 

il eonsentit & cette donation. 
En 1665 J.-Guill. Bever vendit les dits biens au s" Knodt et 

a Elisab. Veyder, du consentement de la dame, sa möre, et de 

son onele Pierre M., au prix de deux mille &cus. Elisab. Veyder, 
&tant veuve dudit s" Knodt, trouva que les dits biens n’etaient 



pas de son fait et, pour cela, retroeeda son achat au sr Wein- 
gartener que Kroschel repr&sente aujourd’hui... En 1685, Catherine 
et Pierre Malberg, aussi bien que J.-Guill. vendeur etant décédés, 
ledit Verner-Theodore entreprit d’entrer en jouissance du quart 
desdits biens, „sous pr@texte qu'il ne paroissoit nulle part que 
leur mere, de qui les biens venoient, eust consenti à la vente; 

que son frere J.-Guill. n’avoit pu l’&tendre qu'à son quart et Ala 
moitic appartenante à Pierre Malberg....“. Une sentence de la 
justice feodale de Malberg du 16 juin 1685 lui donna raison; 
Wingartener en appela au cons. de Lux.; par sentence du 27 

oet. 1687, le eonseil ordonna à Bever, represente aujourd’hui par 

l’appelant, d’exhiber le partage des biens et de „declarer à quel 
titre il possedoit leurs biens f&odaux et autres du pays de Juliers“. 

No 27. — Jean Destienne, eur& de Rendeux, oflieial de Con- 
droz, app. d’une sent. du cons. de Lux. du 1er fevrier 1707, 
l’ayant condamne & 50 fl. d’amende, en suite de laquelle Mre 

Guillaume Lejeusne, eure de Weris (frere d’un eonseiller de Lu- 
xembourg), a été nomme offieial à sa place. 

Relief d’appel: 28 mars 1708; plaids: 12 mai 1708. 

N’ 28. — Renier Servais, bourgeois tanneur à Luxembourg, 
app. contre la veuve de Thomas-Michel Nisette, de Luxembourg, 
d’une sent. du eons,. de Lux. du 21 mars 1707, confirmant celle 

du magistrat de cette ville du 22 oct. 1704, relative au payement 

des dettes de R. Servais. 

Le 13 nov. 1707, Max.-Emmannuel leve lacte de sureeance 

obtenu par R. Servais le 25 avril 1707. Relief d’appel: 30 mars 
1708. Plaids: 30 avril—19 mai 1708; sent. du 25 mai 1708 de- 

elarant „que continuation des elauses d’inhibition et deffenee 

n’öchet, permettant à l'inthimé de faire mettre à exécution la sent. 

dont est appele par provision, ete.“, 

No 29. — La comtesse d’Estienne (de Thiennes?), dame de 

Wilersy, alias Villerey, app., eontre les habitants dudit lieu, d’un 

jug. du eons. de Lux. du 12 avril 1707, qui l’avait deboutde de 
l’appel quelle avait interjet& d’une sent. de la justice de Wilersy 

lui ayant donne tort contre Frang. Golenval de ce lien, refusant 

de livrer le terrage „pour une terre av&tue de chanfre*, 

Relief d’appel: 31 mars 1708; plaids: 12 mai 1708, 

N° 30. — Les mayeur, gens de justice et commune bour- 

geoisie de la ville de Virton, app., eontre le s" Nicolas Noöl, 
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prieur de la maison de St Croix !) audit Virton, au sujet de 

„l’ineapaeite, insuffisance et impuissance® du taureau que le dit 
prieur devait entretenir et loger (& la suite de la donation d’une 
prairie et d’une rente de six escalins) „pour servir au trouppeau 
au maille de la communaultés. 

Relief d’appel obtenu à Malines le 20 avril 1706. Introduc- 
tion de la cause & Mons: apostille du 3 avril 1708; plaids, 22 
aohıt 1708. 

N° 31. — Les „asseeurs® de la seigneurie de Soleuvre, em- 
prenants pour Charles Notomb, appelant, contre Frangois-Henri 

Jost, bourgeois eı marchand de Luxembourg, d’une sent. du cons. 

de Lux, du 15 dee. 1707 deelarant „n’avoir este loisible auxdits 

asseeurs de comprendre le dit Jost &s charges et impositions pu- 
bliques, les condamnant aux depens de la poursuite“. 

Cette sentence avait été significe a Differdange, le 14 janvier 

1708, „au s" offieier Nothumb, pour l’absence des asseeurs“. II 

s’agissait d’une cense et bergerie que Jost possedait à Usterborn 

et que les assdeurs avaient cotisce dans les tailles pour 8 fl. Bra- 
bant. 

Relief d’appel: 4 avril 1708; plaids: 12 mai et 10 nov. 

1708. 

N° 32. — Les religieuses de Marienthal appelantes, contre 
les habitants de Keispelt, (repr&sentes par Jean Theves, mayeur, 
Pierre Urbes, centenier, et Th&od. Wagener, &chevin) de’la sent. du 

eons. de Lux. du Yjuillet 1707 declarant qu’elles ne pouvaient „chasser 
leurs bestails du eloistre conjointement avec celluy de leur cense dite 

Nonnenhof sur le ban des dits habitants“ et qu’elles „auront A se 
eontenter d’y chasser seulement celuy du cloistre ou celluy de 
ladite cense“. 

Relief d’appel: 4 avril 1708; plaids: 23 mai et 20 juin 1708; 
sent. du 18 juillet 1708. ordonnant la mise à ex£ceution de la 

sent. dont appel. 

N° 33. — Pierre Wagener, mayeur foncier du R@ Prelat de 

S' Maximin à Mameren, app., pour lui et l’abbe de St Maximin 

de Treves, contre Pierre Hoff. de la Chapelle, d’une sent. 

1) Les appelants rappellent que „leurs predecesseurs auroient fait un 

fond pour le revenu estre employé à l’entretien, logement et subsistance 

d'un religieux prebstre, & charge aussy d’avoir avec luy un frere pour servir 

les malades de l’hospital de la diete ville“, ajoutant que „les dits religieux 

resident proche l’hospital de la dite ville en la maison érigée soubz l’invo- 
eation de Ste. Croix*. 



du cons. de Lux. qui avait, le 29 janvier 1707, annule le 

jugement de la cour de Mamer ayant, le 10 fevrier 1705, 
condamn& le dit Hoff Peter & „donner le droiet de terrage de la 
vouerie et biens dit Mofgütter sur la Chapelle“, et deelarele dit 
mayeur „en sa pretension du terrage bien fonde*“. 

Relief d’appel: 13 avril 1708; plaids: 21 mai 1708. 

N’ 34. — Louis de Chamissot, sgr. de Villette et maitre de 
forges & Mellier-Haut, app. contre Jean Masson, clere jur& de 
Dampicourt, Everard Thiery et Francois S! Mard, heritiers d’Anne 

Jacques, de Dampicourt, defendeurs, au sujet d’un bien ou gagnage 
sis a Dampicourt. Sent. dont appel: 8 fevr. 1707; relief d’appel: 
16 avril 1708; plaids: 3 et 25 juin 1708. 

N° 35. — Servais Gauthier, &cuyer, sgr. de St Marie, app. 
contre Marie-Hyacinthe de Poschet, veuve du s’ Thomas Piret, 
eeuyer, sgr. du Chätelet, et les demoiselles Susanne-Lambertine 
et Marie-Antoinette Pieret, de 2 sent. cumulées rendues par le 

cons. de Lux. le 24 dee. 1706. Il s’agit de la succession d’An- 

toine Piret, maitre des forges à Bergh, — pere des dites Sus.-Lam- 
bertine (qui &pousa au cours du procès Jean-Baptiste Blochouze, 
eapitaine de dragons au service de S. M. T. C.) et Marie-Ant. 
Piret de Bergh et d’une troisieme fille devenue religieuse — dont la 

veuve, Jeanne-Therese Pochet, s'était remariée avec le dit Gauthier, 

facteur de ses forges, Par transaction du 12 janvier 1706, ce der- 

nier avait abandonnd à ses belles-filles les biens ayant forme& le 
lot dudit Antoine, comprenant entre autres: „les forges, fournaux 

et platenerie de Bergh, la maison, jardin, verger, la petitte mon- 
taigne, seituce derriere ladite maison... ., la cense de Lelling 

et tous les autres biens provenants de feu Jean Piret, leur grand 
pere; les places et fournau de Rollingen, acquis des abbé, prieur 

et religieux de Munster le 30 juin 17054, 

Les actes ceitent encore Lambert Piret, &cuyer, sgr. de Ste 

Ode et de Vance, frere desdits Antoine et Thomas, mort entre 
le 14 mai 1705 et le 12 janvier 1706, et Susanne Piret, leur 

seur, Gauthier appose & une procuration du 12 mai 1708 un 
eachet representant un deu coupd-emanche d’argent et d’azur; 
eimier: un lion naissant. Une procuration de la dame du Chäte- 
let en date du 12 oet. 1708 porte un cachet en circe noire presen- 
tant un deu A un chevron de gueules accompagne de 3 molettes 

d’eperon à 6 rais, 2 en chef, I en pointe; couronne de marquis; 
supports: 2 lions. Acte de diligence et de sure&ance d’exdeution 
le 23 fevrier 1707. Ordonnance de eomparution du 9 mars 1708. 
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Relief d'appel: 19 avril 1708; plaids: 19 mars 1708 au 10 mai 
1709: sentenee d’enterinement d’une transaction du 29 nov. 1708. 

N° 36. — Les bourgeois et habitants de la ville de la Roche 
en Ardenne app., eontre Marie-Marguerite de La Mock, dame de 

Baussaint, d’une sent. du cons. de Lux. du 14 mars 1708 deela- 

rant que les dits bourgeois et habitants „auront à s’abstenir de 
chasser leur soure de cochons dans le bois de Cuvalles alias des 
Ecouvalle ou de Scouvalle et, pour s’y avoir este, les condamnant 
en l’amende de dix tlorins d’or au profit de la dite dame“. 

Les appelants produisirent entre autres „un record de justice 

renseignant une possession depuis lan 1435, alors d&ja immemo- 
riale“, Ce record est fait le 6 sept. 1435 par Gilson Brulley, 
Lambert Gerlais, Jehan Broussart, Stasquin de Soy, Henreon 

Bressy, Jehan Anthoine et Jehan Henroteau, &chevins de la Roche; 

il est inser& dans un autre record donne en 1573 par Ferry de 
Clerve, mayeur de la dite ville et franchise, L&onard de Villez, 

Jaeqment de Filly, Englebert Ferrier, Henry Dodrimont, Collart 

Deschamps, Jehan de Beausaint et Pierre Nagnan, tous echevins. 

Relief d’appel: 19 avril 1708; plaids: 11 juin au 14 juillet; 
sentence du 31 juillet 1708 r&voquant les „elauses d’inhibitions et 
deffence“ et permettant & la dite dame de faire ex&cuter la sen- 
tence dont appel,. 

N° 37.— Jean Meyer, lieutenant-prevöt et&chevinde Remich, 
app., eontre les deputes ordinaire des trois Etats de Luxembourg, 
d’une sent. du cons. du 5 juillet 1707 lobligeant à payer & ces 
derniers 6317 fl. 15 s. 6 d., somme dont était reste redevable à 

sa mort Leonard Nissen (ou Nyssen), receveur des deniers de 

l’exeressence des aides, pour lequel ledit Meyer s’etait porte 

cautionnaire, 

Relief d’appel: 25 avril 1708. Plaids: 27 juin 1708. 

No 38. — Les centeniers, &chevins et habitants de Rasport, 

app., contre les communs habitants de Rallingen, d’une sent. du 

eons. de Lux. du 1° fevrier 1708, maintenant ces derniers „dans 

leur possession de prendre chaque annee la vaine päture avec 
leurs ehevaux sans distinetion sur les cantons nommés Hinter- 

flor“. Les appelants pretendaient „qu'ils avaient toujours joui d'un 
certain canton nomme Hinsterflor eonsistant en terres labourables 

et prairies situdes le long de la riviere de la Saure et qu’ils y 
avaient de tout tems pris la vaine päture avec leurs chevaux et 

betes rouges, les habitants de Rallingen, dependant de la srie de 
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Rasport, n'y ayant droit qu’une annee sur trois, lorsque les terres 

ne sont eultivees“, et ce suivant une sentence de Luxembourg de 

1548. 
Relief d’appel: 19 mai 1708; plaids: 10 sept. 1708 — 31 

juillet 1709; sent. du 31 aoüt 1709, deelarant „l'appel peri et 

desert“, ajoutant que la sent. dont appel „sortira son effet* et con- 

damnant les appelants & l’amende de frivol appel et aux dépens. 

N° 39. — Mr° Pierre Steyl, cur de Mameren, app., contre 

les habitants de Holtzem, d’une sent, du 14 nov. 1692 le con- 

damnant, entre autres, „a continuer de eelebrer une messe par 

semaine dans la chapelle de Holtzem et èz festes et jours de Pu- 
rifieation, Pasques, Pentecöte, Ascension, la Feste de tous les 

Saints, les jours des Ames, de St! Andre et Noch, comme aussy de 

cath&chiser, et ce par provision®, 

Relief d’appel (du parlement de Metz): 11 sept. 1693. Intro- 
duction de la cause & Mons: 8 mai 1708; plaids: 30 juin au 20 

oct. 1708. 

N° 40. — Nicolas et Jean Hoffman, de Beles, app., contre 

Pierre Schneider dudit lieu. 
(Procuration donnéé par ce dernier, à Luxembourg le 23 

juin 1708, a l’avocat Randour fils). 

Relief d’appel: 10 mai 1708. Plaids du 8 aoüt 1708, 

N° 41. — Mathias Steydel, marchand a Lux., app. contre 

Jean Beyer, &chevin et banquier à Lux., d’une sent. du cons. re- 
lative & un payement de rente et „demandant sureéance de touttes 

ulterieures ex&cutions jusques & ce que le proces qu’ils ont l'un 
eontre l’autre soit deeide“, 

Relief d’appel: 10 mai 1708; deeret du 12 juillet 1709 or- 
donnant eommunication A partie; sent. du 29 aoüt 1709 permet- 

tant a Beyer „d’outrer l’exeeution dont il s’agit“. 

No 42. — Les abbe, prieur et religieux de St Matthias lez- 

Treves, app., eontre Philippe Wolff, de Kelich (ou Kölligh 

dans la landmairie de Grevenmacher), de la sent. du eons. de 

Lux. du 14 mai 1707, annulant celle de la justice de Kölligh 

qui avait, le 20 dee. 1703, condamne Wolff a cause de lusurpa- 

tion de 9 ou 10 journaux des biens dits Henckelsgütter, au ban 

de Kolligh. 

Le proenration donnée Je 6 juillet 1708 par Guillaume Henn, 
abb&e de St Mathias, porte le eachet, en eire rouge, de l’abbe: 

l'éeen, entour& d’un cartouche, reprösente un eoup6; en chef, 3 
— 
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oiseaux (corbeaux ?) passants, rangés 2 et 1; en pointe, 3 glands, 

la tige en haut, ranges &galement 2 et 1. Au dessus de l'écu, 
mitre accostee A dextre d’une hache et A sénestre d’une crosse. 

Relief d’appel: 30 mai 1708; plaids: 7 juillet 1708. 

N° 43. — Jean-Louis Cardon, lieutenant de la compagnie 
franche du s" Robert, au service du Roi T. C., resident & Tonne- 

la-Long, en garnison à Montmedy, contre Henri Pierret de Fres- 

noy (prevöte de Chiny), et consorts, au sujet du remboursement 

d’une dette. 

Sent. dont appel: 31 mars 1708; relief d’appel: 8 juin 1708; 
plaids: 11 aoüt au 11 oct. 1708. | 

N’ 44. — Les habitants de Mertert, app., contre ceux de 
Wasserbillich, d’une sent. du cons. de Lux. du 30 juillet 1707 
les ayant condamnes à „contribuer aux gages et salaires du elere- 

marguillier de Wasserbillig“. 
Dans une avertence apportee au conseil de Mons le 12 juin 

1708, les habitants de Mertert disent, entre autres, „que du temps 
passt les habitants de Wasserbilich, Mertert, Lellich, Manternach 

et Oberbillig ne faisaient qu’une seule paroisse ou du moins 
n’avaient qu’un seul eure“, mais que, depuis, Manternach et Lel- 

lich avaient eu un curé à part. 
Relief d’appel: 12 juin 1708; ordonnance du 12 juin, levant 

la suredance accordee par S. M. le 20 sept. 1707; plaids du 11 
aoüt et du 24 sept. 1708. 

Ce procès formait le dossier N° 39157 des proces vides du 
Conseil souverain de Mons. 

N° 45. — Michel Servais, direeteur de la chancellerie de la 
srie de Cronenbourg ou oflicier en chef de la dite seigneurie, ha- 
bitant d’Ormondt, app. contre les communs habitants de Cronen- 
bourg, d’une sent. du cons. du 4 mai 1708 relative à sa demande 

en restitution, par la dite communaute, d’une somme de 500 &cus 
qu'il avait dü payer à un parti de hussards, en oet. 1704, pour 
prevenir le pillage de la seigneurie. 

Relief d’appel: 15 juin 1708. Sent. du 9 janvier 1709 levant 
„les elauses d’inhibition et deffence et permettant aux habitants de 

faire mettre à exécution Ja sentence dont est appel& par provision 
et à caution, condamnant l’appelant aux depens“, 

(A suivre.) 

(g’ä 



Les Yeuz qui passent. 

Oh! ces regards d’adolescents 
Que l'on croise ä travers les rues, 

Et dont l’&clair jette aux passants 
Des lueurs sitöt disparues! 

Regards ardents comme un cristal 

Oü s’attise un reflet de flamme, 
Regards purs, foyers d’id&al, 

Oü brille une &tincelle d’äme! 

Encor tendre et déjà viril, 

Leur £clat resplendit sans voiles, 
Comme un azur profond d’Avril 
Qui fait scintiller les étoiles. 

On y peut lire en un moment 
Jusqu’au fond de leur transparence 
Un poëme simple et charmant, 
Fait de jeunesse et d’esp£erance. 

Tout le bonheur de leurs vingt ans 
Rayonne ä ces chaudes prunelles, 
Toute la gaite des printemps 
Qui croient les roses &ternelles. 

Ces yeux vifs sont une chanson 

D’alouette que l’aube cuivre: 
Il y passe un tiede frisson 
Oü fremit le plaisir de vivre. 

Et pensifs, quoique souriants, 
Car il savent qu'il est des larmes, 

Ils vont, &tonnds, confiants ... 

La vie a pour eux tant de charmes! 

— Le monde est si vaste, si beau, 

Quand ona les yeux pleins de r&ve, 

L’avenir si leger lardeau, 
Quand on a le caur plein de seve! 

Ah! jeunes hommes qui passez, 
Le front joyeux, l’äme ravie, _ 

Vous ne comprenez pas assez 
Un bonheur que l'on vous envie. 

Ecoutez: Tandis qu'il est temps, 
Savourez bien votre jeunesse 
Et ses beaux espoirs palpitants! 
Savourez-la bien, cette ivresse, 

Cette fiertt — d’avoir vingt ans! 
P. Lochet. 

T ENS£E D' Arsum. 

— 4 

Noter le chant de la fauvette, 

Mettre un amoureux désespoir 
En couplets dans quelque ariectte, 
C'est lä, dit-on, pour un poöte, 

Tout le talent, tout le devoir. 

A Monsicur M. @. 

Moi, je ne sais! — je le regrette. 

Mais, jai pour vous, dans mon tiroir, 

Le bonheur . . . du moins la recette 

Qu’une Muse m'’en fit avoır. 

L.a voici’ «Croire, aimer, vouloir !» 

— Je vous la pröte, 
A vous de voir! 

Luxembourg, 8 aoüt I). P. Lochet, 
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3. Eine Bruderjhaft zu Ehren des hl. Sebaftians war an der Echter: 
nacher Bafilifa für beide Gejchlechter errichtet worden und dem Altare 

des hl. Sebajtian reiche Abläße von den Päpften verlichen worden. Auf 

die Bitten des Abtes Wilhelm von Kerpen hatte Weihbiichof Hubertus 

von Azot, Generalvifar des Erzb. Johannes Baden in Trier, i. $. 

1463 dieje Abläße um 40 Tage vermehrt. 

Abt Robert von Dlontreal hatte die canonildy errichtete und mit 

Abläßen bereicherte Bruderjchaft des hl. Sebaftians i. J. 1518 reformirt 

und andere Statuten vorgejchrieben, die ihm geeignet erjchienen zur grö- 

Beren Ehre Gottes und zur Erhöhung der Frömmigkeit der Gläubigen. 

Da in der Folge der ungünftigen Beitverhältniffe die Frömmigkeit 

zu dem hl. Sebaftian abnahm, die Bruderjchaft faſt erloſch, hatte Abt 

Fisch die Bruderjchaft neu befebt und von P. Urban 3 Jahre jpäter, 

zur Erwedung und Beförderung der Andacht, viele neue Indulgentien, 

Gnaden, Privilegien erlangt. 
Abt Rich. Paſchaſius ließ die gutgeheigene Negeln aufs Neue durch 

das Biſchöfl. Ordinariat beftätigen, das Feine Offizium des hi. Seba— 
jtians aus uralten Bergament:Dandichriften ausziehen und druden. 

Aus den Negeln derjelben konnte man erjchen, daß fich alle Mit: 

glieder bemühen mußten, die Prozeffion auf S. Sebaftianitag, 20. Ja— 

nuar, mit brennenden Wachslichtern „zierlich” zu begleiten. Aber auch 

den Seelenämtern und „Jahrgezeiten“ an den Frohnfaſten mußten die 

Mitglieder amwohnen. 

Ein eigenes Bruderſchafts-Büchlein in 12° bejtand für die Mitglie- 

der der Echternacher Sebaſtians-Bruderſchaft, wie die Bollandijten Ya: 

nuar II p. 780 mittheilen. Im Anhang ward aud) des Pfeiles Erwäh— 

nung gethan. Nic. Wiltheim geitand aber auch 1668 den Bollandiften, 

daß nach dem Fabrikzeichen die filberne Einfaffung in Nürnberg herge- 

jtellt ward. 

Abt Fiſch errichtete den heute noch zu jehenden Weliquienaltar in 

der Sebaſtianskapelle mit dem Bilde des hl. Sebaftian, vor dem der Abt 

jelbjt mit gefaltenen Händen fniet. 

Ein ſtarkbeſuchter Jahrmarkt wurde am Feſttage gehalten ; viele 

Pilger famen weit und breit heraugeeilt. Die Schulkinder erhielten aus 

der „Spinta* oder „Gradt" am jelbigen Willibrords Goghaus „Mit: 

ſchen“ und „Dam“, d. h. die Kloſterküche verabreichte den Knaben und 

Mädchen eine gewiffe Zahl Semmel und Scinfenbrödchen unter aus- 

1) In einer Handichrift Ann. Apost. in Yuremburg lann man p. 159—166 

ausführlihere Notizen über den Altar und die Bruderichaft des hl. Schaftians leſen. 

2) Siehe die Höfchr. Anni Apost. s. Will. zum Fahr X (699). 



drüdlichem Belaft, daß dieje Finder zur erften Vesper und am Feittage 

jelbit in der Bafilifa dem Gottesdienfte und der Prozeſſion anmwohnen 

müßten. Der Sebajtianaltar war jeit frühejten Zeiten reichlich dotiert 

gewejen. 

Am 22. März 1739 ftellten öfterreichiiche Soldaten im Kloſterhofe 

zu Echternach das Schauspiel des hi. Sebaftians dar. 

Vielfach wurde im luremburger Lande der hl. Sebaftian als Patron 

der Schügen in Vereinen, Gilden, Bruderjchaften verehrt. Die vornehm- 

iten diejer Sebaftians-Corporationen bejtanden bis zur franzöfiichen 

Revolution in Diefirh, Echternadh und Luxemburg. Einen Beitrag zur 

Geichichte der St. Sebaftians-Bruderjchaft der Schügengejellihaft in 

Luremburg lieferte der Religionslehrer J. Kuborn im Luxemburger 
Athenäums: Programm 1894-95. Er bringt die Statuten von 1402, 

die Ordnung der St. Sebaſtianus-Bruderſchaft, die heute noch fortlebt 

in der Societe du tir à l’arquebuse in Luxemburg. 

Eine umjtändlichere Bejchreibung der vom legten Ritter geopferten 

Wachskerzen bringen die Bollandiften an der oben citirten Stelle: Der 

Durchmeijer derjelben beträgt 1 Fuß, die Höhe 12 Fuß. Sie fteht auf 

einer hölzernen Unterlage und wird durd ein Gitter umfchloffen, damit 

feine leichtfinnige Hand fie bejchädigen fönne. Oben wird fie durch die 

beiftehende Säule feitgehalten. Sie ift hübſch geſtreift. An der Bafis 

findet jich folgende Inſchrift: Hune cereum CCCLIII librarum anno 
Domini MDXI in persona Epternaei in imperiali monasteri st. 
Willibrordi s. Sebastiano dicavit Maximilianus Romanorum impe- 
rator. 

An der Seite befand ſich das Bild des knieenden Kaiſers. Am 16. 

September 1579, wo Abt Maſius die Sebaſtians-Bruderſchaft wieder 

erneuerte, ließ er folgendes Akroſtichon an die Kerze anbringen, wo 

die erſten Silben der Hexameter „Maximilianus“, die der Pentameter 

Caeſar Optatus ausmachte, anheften. 

Maxima purpureis o gloria fossa sagittis, 
Cinete caput lauris jure Sebaste tribus. 

Alta poli casto penetralia pectore transis, 
Eversos animos Martyr ad astra vocas. 

Xystice pugnator fers Christo einetus abolla 
Subtractas animas dæmonis insidiis. 

Jactus ad zwethereas fusti post pila cathedras, 
Armiger ignipotens sanguine tinetus abis. 

Maxima celicolis tua gloria praeelua terris, 
Regibus eximiis laus tua elara modis. 

Imperialis apex, Frideriei natus et haeres, 

——— mm 
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Omine feliei te, tua membra colit. 

Laus regum, doctis qui fulget doctior unus 

Prineipibus nostris Maximilianus herus, 

Ipse tuas laudes prae magno munere cerae 

Tentat ad aetherei sidera ferre poli. 
Aspice landantem feliei protege scuto, 

Austria quem dominum gaudet habere suum. 
Neve sinas variis succumbere easibus unum 

Ter celebrande virum, Caesareumque decus, 
Vivus cum magno celebrat te munere, nostris 

Usque modo seclis res aliena nimis, 
Sie post mille annos quingentos post duodenos, 

Suseipe vota pii, tempore veris, heri. 

Ehrijtian Stramberg hat im T. I der Metropolis von Brower 

und Majen, p. 62 die berühmte Wallfahrt zum hl. Sebaftian in Edjter- 

nad) erwähnt und über die Heilung der Magd. Delmefingen aus Vian- 

den, am 13. Juli 1656, berichtet. 

Die Cholerajahre 1854 und 1856 haben die Andacht zum hl. Se: 

baftian nen belebt, namentlich in den luxemb. Ortſchaften Bajtendorf, 

Befort, Berg, Bettendorf, Bettemburg, Chriftnacht, Drinkler, Ettelbrüd, 
Sonderingen, Gösdorf, Heiderjcheid, Hohlenfel;, Hofingen, Holz, Kopital, 

Mamer, Madthum, Mergig, Merkholz, Wilg, Oberbeflingen, Nemerichen, 

Nimelingen, Vianden, Weiler 3. Th. 

An vielen Ortichaften des Luxemburger Landes wird heute noch 

aus uralten Zeiten der hl. Sebaftian hodjverehrt und findet am Feſt— 

tage, 20. Januar, feierlicher Gottesdienft ftatt. 

In Echternach findet alljährlid) noch am 20. Januar eine eigen- 

thümliche Prozeffion der Schulkinder vor dem Hochamte ftatt. Aus den 

Beiträgen der Bürgerichaft, die von den Kindern gejammelt werden, 

werden zwei jchöne und reich verzierte Wachsferzen von je 3 Knaben 

und 3 Mädchen als Weihgeichent und Opfergabe zur Pfarrfirche ges 

tragen und neben dem WBotivaltärhen des hi. Sebaftian aufgeitellt. 

Während der Prozeflion jingen die Kinder ein durch Melodie und Poeſie 

entiprechendes Sebajtianlied. 

Weiche Rom mit deinen Helden, Komm’ du folft ein Mufter feben, 

Deren tapfere Eitelkeit Das nicht feines Gleichen bat, 

Ganz erfüllte Bücher melden: Weil das, was von ihm gefcheben, 

Weiche, denn es fehlt noch weit Noch ein andrer Held nicht that. 

Daß ihre Siegen Kurz zu melden, diefen Helden 

In den Kriegen Kommen hierin viel zu ſpat. 

Eine wahre Tapferkeit. 

Hochamt und Predigt findet ſtatt, und nur Echternacher wohnen 
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demjelben bei. Kein Erwachjener nimmt an dem Schülerzuge Theil, 

fein fremder Pilger fommt mehr, der bejuchte Markt ift auf einen an— 

dern Tag verlegt. Es bleibt ſomit nur mehr eim Schatten von der 

einjtigen Feſtfeier. 
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La Maison Franeaise de Luxembourg 
par Alfred LEFORT. 

(Suite). }) 

CHAPITRE Il. 

LA MAISON SOUVERAINE DE LUXEMBOURG 

(963— 1457). 
s Ir, — Premiere maison de Luxembourg (963 —1136). 

Sigefroy |l] 
Premier comte de Luxembourg 

(963 — 998). 
Sigefroy,?) le plus jeune des fils de Vigerie, eomte d’Ardenne, 

et de Cundgonde, sa seeonde femme, avait regu de son pere, en 

apanage, des biens considerables disperses dans les differentes 

regions de la Haute-Lorraine qui allaient devenir le comté de 

Luxembourg. 
Il y possedait des territoires importants, notamment:°) a Feulen*) 

1) Voir les numeros du 1er juillet et du 1er aoüt. 
2) Sur Sigefroy, on peut consulter, entre autres: BerreLs, abbé d’Ech- 

ternach, (1605) d’apres Wassebourg, Historia Luxemburgensis, Luxembourg, 
V. Bück, 1856, pages 37, 40, 273; VıGner, op. eit. (1619) pages 24 et sqg; 

Andre Du CHeBsneE, op. eit. (1631) pages 6 et 7 et preuves, pages 4 et T; 

Do=m CaALmet, Histoire de Lorraine, (edition de 1728) tome IV, preuves 
eol. 371; MoreRrı, (ddition de 1732) IV, p. 733; BerTHoLerT, op. eit. (1742) 

III, pages 6 et sqq. et preuves, pages VII et XII; Jos. Paquer, Die Haupt- 

thatsachen der Luxemburger Geschichte, Luxembourg, Lamort, (1839) 

pages 5 à 7; Leväqgue pe LA Basse-Moürunıe, Voyage hist. et pittor. 
dans le grand-duche de Lux., Luxembourg, Hoffmann, (1844) introduetion, 

pages VII et sqq.; Marcellin LaGArDE, Hist. du Duche de Lux., Bru- 
xelles, (1850), tome I, pages 75 et sqq.: SCHWETTER, Programme de l’Athenee, 

(1859), pages 33 4 39; Scua@rrer, Geschichte des Luxemburger Landes, 

Luxembourg, Breisdorff (1882) I, pages 20 à 22; GLESKNER, op eit. (1885) 

pages 38 à 41; Robert Parısor, These de Docturat, (1898) passim. 

3) Voir SCH@TTER, Programme de l’Athende, page 34. 

4) Feulen, (Fehelen ou Fiulen, BertuorLer III, pr. p. VII), seigneurie 

situde prös de Diekirch et d’Ettelbrück. En latin, Viulna. (N’est pas indi- 

quee dans l’Atlas historique de la Gaule carolingienne de Aug. LONGnon, 

ni dans le lexique des noms qu’il renferme.) 

C'est en &change de proprietes sises dans cette seigneurie de Feulen 
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et à Hosingen,‘) dans le pagus Arduennensis, comté de son frere 
Gislebert; à Mersch?) et a Monderich,®?) dans le pagus Wabrensis; 

et enfin à Sarrebourg, à Berneastel, et à Roussy,*) dans le pagus 

Mosellanus. 
Il etait impossible de prot@ger efficacement un territoire aussi 

&tendu, sans le secours d’un &tablissement militaire. Sigefroy 
sentit done la necessitE de se mettre à l’abri sous les murs d’une 
forteresse qui put servir de point d’appui aux operations des 
hommes d’armes et de refuge en cas de d£faite. 

(Viulna) que Sigefroy acquit le chäteau de Luxembourg. (Voir la charte 

ei-apres et: BERTHOLET, III, pr. p. VII; Du Cursne, page 6etpr. p. 4 — le 
nom y est 6erit VYuilna —; Dom Caumer, IV,pr. p. 371; Sch@TTEer, p. 34 
notes 115 et 158.) 

Nous donnons ei-contre, à titre de renseignement seulement, — quelques 

inexaetitudes paraissant s'y ©tre glissces, au moins en ce qui concerne le 

Luxembourg — uni fragment de la planche VIII de l’Atlas historique de la 
France de M. Aug. LoNnGnon. 

Enfin, on peut encore eonsulter la carte du Zuciliburgense territorium 

Romanum dans le Luxemburgum Romanum d’Alexandre WiırrHeim, 8. J. 

publiee par le Dr Aug. Neyen, Luxembourg, Kuborn, 1842, 
1) Hosingen, au nord-est du pays, dans l’Oesling, canton de Clervaux. 

Au eommencement, (786) on trouve la forme Horensal. 

2) Le nom ancien de la petite ville de Mersch était Marisch, (indique 

dans la carte de LoxGnon, au nord de Luxembourg.) Il en est parl&e dans 

une charte de 993, aux archives de l'abbaye de Saint-Maximin, à l’oceasion 

d’une donation par Sigefroy et sa femme A cette abbaye d’une terre situde 

„in valle Alsuntiensi, in villa Marisch, in comitatu Ardennensi.“ (Du 

CHESNE, preuves, p. 7: BERTHOLeT, III, pr. XII; Berrteus, p. 42.) 
3) Monderich ou Mondercange, en latin Munderchinga {port& sur la 

earte de LONGnon), au sud-ouest ds Luxembourg. Cette localit& est mention- 

n&öe dans une charte de 997 confirmant une donation par Sigefroy A l’abbaye 

d’Eehternach: „ocum quemdam nomina tum Munderchinga in pago Wa- 

brensi.“ (BERTHOLET, III, preuves, p. Xll; Du Cuesne, pr. p. 7: BERTELS, 
page 42.) 

4) Sarrebourg. Saarburg, en latin Sarbuch (ports sur la carte ei-jointe), 

dans la Prugse rhenane, province de Treves. Est mentionne ainsi que Bern- 

castel (ou Berrencastel, BERTELS, p. 45) et Roussy (en latin Rutich), dans 

la vie d’Adalberon de Luxembourg, fils de Sigefroy, prevöt du chapitre de 

Saint-Paulin de Treves. (Voir eharte de 1036 dans BERTHOLET, III, pr. p. 

XVII. Voir @egalement daus BERTHOLET, III, p. 6, la tr&s longue @numera- 

tion — qui a paru quelque peu exagärde aux auteurs plus recents — de tous 

les territoires qui auraient été possedes par Sigefroy et qui, d’apres lui, 

eoımprenaient A peu pres toute la province de Luxembourg, telle quelle 

existait au milieu du XVIII® sieele. 

Roussy (Rutich), au sud de Preisch, sur la route de Thionville & Lu- 

xembourg, faisait partie, en 1871, de la portion annexte da departement de 

la Moselle. Nous verrons plus loin que Valeran de Luxembourg, l’auteur de 

notre Maison frangaise, portait le titre de seigneur de Ligny et de Roussy. 
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C'est au commencement de l’annde 963 qu'il realisa ee projet. 

Presque au centre de ses vastes possessions existaient encore 

les ruines d’une ancienne fortifieation romaine,?’) (castellum Lueilin- 

burgense ou castrum Lu.remburgense) qui portait alors le nom 

frane de Lucilinburhut?) ou Lucilinburnhut (petit avant-poste), 

sur le territoire de la paroisse de Weimerskirch (Wimaris ecelesia). 

Ce territoire de Weimerskirch avait &t& donn€ en 723 par 

Charles Martel à l’abbaye de Saint-Maximin,®) de Treves, en re- 

1) Cette construction remontait A l’empereur Gallien. (BERTHOLET, III, p. 8). 

2) Voir sur la carte les noms de Lucilinburhut (&erit Lucilinburuc) et 
de Wimaris Ecclesia. 

L'orthographe du nom ancien de Luxembourg a varie nombre de fois. 

Le castellum Lucilinburgense (ou Lueisburgum, BERTELS, p. 38) est devenu 

dans les vieilles chartes et les auteurs anciens: Lucisburgum, Lucilemburch, 

Lucelemburgum, Lucemburch (BERTELS, p. 38 et 50); Lucelinburgum, 

Luscislinburch, Lucelenburch, Lutzeliburch, Lutzelburg, Lutzilburg, Lu- 
ziluneburg, Lusceburg, Lucelburg, Lucebourg et Luxembourg (Du CHEsne 

p. 6); Berruorer (p. 8) donne Luzelinburhut; ScHh@TTer (p. 20) Lueilin- 

burnhut, et GLESENER (p. 39 Lucilinburhut et Lucilinburg. LoNGNoN 

adopte Lucilinburuc (voir la carte). Ce n’est que vers le XII«e ou le XIIIe 

sieele que l’orthographe actuelle du nom de Luxembourg (Luxemburg) s'est 

fixde döfinitivement. Toutefois, dans le langage populaire du pays, on dit 

encore : Lutzelburg, et en patois, Letzeburech. 

3) On ne peut fixer de date precise A Ia fondation du monastere de 

Saint-Maximin de Treves; elle parait remonter au Ve sieele. Au eommence- 

ment du [Ve sitele, si l’on en eroit les lettres du roi Dagobert, saint Agrice, 

evöque de Treves (313, + 335), aurait bäti A Treves une basilique metropo- 

litaine sous le vocable de Saint-Jean l’Evangeliste (Saint-Hilaire, d’apres 
VIGXER) A& la demande de l’imperatrice Helene, ınere de l’eınpereur Constantin 

le Grand, et sur l’emplacement m&me du palnis que sainte Hélène possddait 
à Treves Cette eglise parait avoir été l’origine du monastere de Treves car, 

des le Ve siéclo, des religieux Ötaient charges de son administration. Ce ne 

fut qu’en 667 quelle prit le nom de Saint-Maximin lors de la translation des 
reliques de ce saint. /Cf. Annales Beneddictines, ler vol. lib. VI, fo 153, 

ne XXVII, C; Acta ss. Bolland. (1643) jan. I, 772: De Mas-Lartkrıe, 

Tresor de chronologie, Paris, Palme, 1889, col. 1906). 

Saint Maximin, nd en Poitou, A Mouterre-Silly, prös de Loudun, A la fin 

du III® ou au eommencement du IV® siecle, fut nommé archevöque de Treves 

le 13 janvier 332. En l’annde 335, il y donna asile A saint Athanase, exile 

par Constantin à l’instigation des partisans de l’höresie d'Arius. Saint Maximin 
est mort dans son pays natal à Mouterre-Silly, le douze septembre 349. Son 

eorps fut transport# A Treves sous le pontificat de son successeur saint 

Paulin. En 667, saiut Hidulphe fit transferer ses reliques dans l’&glise ab- 

batiale de Saint-Jean qui prit alors le nom, devenu e@l&bre, de Saint-Maximin, 
Elles y sont restöes jusqu’ä la Rövolution. Aujourd’hui, une caserne a te 

etablie dans ce qui subsistait eneore de l'abbaye. (Acta ss. Bolland. (1688) 

maii VII, 19—21; Ulysse CuevauLırr, Repertoire des Sources historiques 

du moyen-äge.) 
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connaissance d’une gu£rison miraeuleuse qu’il avait obtenue par 

Fintercession de ce saint. 

La situation tres favorable de cet ancien chäteau-fort, &tabli 

sur un rocher presque inaccessibl: (le „Bock“), baigne par la 

riviere de l’Alzette,!); entouré d’£paisses for@ts sur les hauteurs en- 

vironnantes, attira l’attention de Sigefroy, qui desira s’en rendre 

acquereur. 

Aussi, apres s’ötre assur& du consentement pr£ealable de 

Varchev&que de Cologne, — qni &tait alors Brunon, duc de Lorraine, 

frere de l’empereur Othon I® le Grand, roi de Germanie,?) — il 

entra en pourparlers avee l’abb& de Saint-Maximin, Wicker. L’ac- 

eord ne tarda pas à se faire et ils arr&terent entre eux des con- 

ventions d’echange qui furent formulees dans une charte, datée à 
Treves du dimanche des Rameaux, 17 avril 965.3) Aux termes de 

1) Alisontia, Alsuntia, Els. 

2) Le bienheureux Brunon I (ou Bruno) le Grand, fils de l’empereur 

Henri I, ne en 925, chancelier de !’Eipire en 440, puis archichancelier de 
son frere Othon 1 le Grand; archeveque de Cologne et duc de Lorraine en 
953, mort ä Reims le 11 oetobre 965. (Cf. Ulysse CHBVALier, col. 357.) 

3) L’authentieitö de cette charte parait bien etablie, (Voir A ce sujet la 

dissertation tr&s developpee du Dr ScH@TTer dans le Programme de 

lAthende de 1859, p. 34, n® 165.) 

Voieci les prineipaux passages de ce doeument si important pour l'histoire 

du Luxembourg. Nous les prenons dans le texte qui en a “te donne par 

Andre Du Cuesne (Hist. de Lux. pr. p. 4) — BERTHOLET la Jdonne 6gale- 

ment en entier (III, pr. p. VIT), ainsi que Dom CaLamer, IV, pr. eol. 371. 

„In nomine unigeniti filii Dei. Notum sit omnibus popnlis in Christum 

eredentibus, tam praesentibus quam futuris, elerieis atque laieis, quod Sigifridus 

comes de nobili genere natus, (quelques «opistes avalent eerit: comes de 

Guerra nobiliter natus, ce qui avait amend cette erreur, adoptee par 

BERTELS (p. 36 et sqq.), d’imaginer un comte de Guerri, ou de Koeurich, 

qui n'a jamais exist‘. Cf. BERTHOLET, Ill, p. 9, note 4.) Castellum quod 

dieitur ZLuscilinburch (BertnoLer et Dom CaLnert cerivent Zucilinbur- 
Aut) in proprietatsn desirans adipisei, perrexit ad Brunonem Archiepisceopunm, 

fratrem videlicet imperatoris Ottonis, qui nune .... Cujus seilicet Archie- 

piscopi aceepto eonsilio .. . venit ad Abbateın Wickerum et ad reliquos 

Sapeti Maximini Monachos, in quorum prielio idem eastellum fuorat positum ; 

petens ut ei liceret eum suo allodio illud eommutare; quod abbas libenter 

unä cum fratribus consentiens placuit. 

„Dedit itaque prefatus Comes ad Sanetum Maximinum de rebus sus 

proprietatis legali traditione 72 Comitatu Giselberti comitis in pago Ar- 

duenne, villam gie dieilur Vilna (Bertuorer copie: Viulna), cum ser- 

vis... Recepit autem, (BERTHOLET! accepit) a pradieto abbate . . . Su- 

pranominatum castellum eum ... ab alveo tluminis Alsuntie usque ad 

illos veteres truneos . . . Igitur posita est hee eadem munitio in page Me- 

cingowi (BerrnorLer: Merhingowr) in comitatu Godefridi comitis, super 

ripam Alsuntie flminis .. Acta est hee namque traditio .„.... in eivitate 
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cette convention l’abbaye de Saint-Maximin, en echange de biens 

situes aux environs de Feulen (Vuilna), ecdait A Sigefroy l’ancien 

chäteau-fort de Lucilinburhut, avee ses alentours, depuis le 
faubourg actuel de Clausen jusqu’au Limpertsberg, de l’autre cöte 
de l’Alzette. ') 

Maitre de cet emplavement si favorable à ses vues, Sigefroy 
fit rapidement disparaitre la vieille ruine romaine qui le eouvrait, 
et elever à sa place un superbe chäteau-fort dont les constructions 
couvrirent bientöt le plateau du Bock tout entier. 

Mais un de ses premiers soins — t@moignage des sentiments 
pieux qu’il manifesta souvent pendant sa vie — fut d’elever aux 

portes de son chäteau (A la descente de Clausen) une chapelle en 

’honneur de la Sainte-Vierge, premiere assise d’une devotion 
toute partieuliere qui toujours est restee tres vivace dans le 

Luxembourg. 
lin m&me temps se formait le premier noyau de la future 

ville de Luxembourg. En effet, les nombreux ouvriers, que Sigefroy 

avait fait venir pour la construction de son chäteau, s’etablirent 
soit à l’ouest, soit au pied m&öme du „Bock“, posant ainsi les 

fondements de la ville haute et des villes basses du Grund, de 

Pfaffenthal et de Clausen. ®) 

Sigefroy &leva aussi le premier mur d’enceinte, qui ne com- 
prenait gu&re que le „Fischmarkt“ actuel et les maisons atte- 

nantes. Ce mur &tait protégé par un fosse et par sept tours qua- 

drangulaires. Un pont de bois (& l’endroit oü est aujourd’hui le 
„Sehlossbrück“) reliait la ville haute au chäteau, qui bientöt donna 

son nom & la ville et au pays tout entier. 
Toutefois, Sigefroy ne porta pas personnellement le titre de 

comte de Luxembourg. Ce ne fut que pres de cent einquante ans 
plus tard que Yun de ses successeurs, Guillaume, le prit pour 
la premiere fois dans les actes publies. 

les sentiments religieux bien connus de Sigefroy l'avait fait 

choisir comme avoud?) des e@lebres abbayes de Saint-Maximin de 

Treverensium, in monasterio meınorati patroni Saneti Maximini, in die Pal- 

marum, XV Kal. Maii, adstante Abbate Wickero ..... ” 

1) SCHETTER, Hist. du Luxembourg, p. W. 
2) Ibid. p. 21. 
3) Ces avoueds du moyen-äge &taient en general des laiques, princes ou 

grands seigneurs que les #glises ou les abbayes prenaient comme eonseils et 

comme protecteurs de leurs intéréts temporels. 

Voiei la definition que Du CanGe en donne: 

„Advocati Ecclestarum, qui jura, bona, et faeultates Ecclesiarum tue- 
bantur, quibus id muneris conferebatur, ut essent qui in publieis judieiis earum 
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Treves et de Saint-Willibrord d’Echternach. !) 
Il prit m&me une part tres active A la reforme de cette der- 

niöre abbaye, tombee en complete deeadence entre les mains des 
chanoines s&euliers qui avaient été substitués, depuis soixante dix 
ans environ, aux religieux benedietins auxquels l’avait eonfide saint 
Willibrord. ?) 

causas defenderent, et actoris vel rei partes agerent.* Glossarme de Du 
CAnGE, Tome I, p. 105, eol. 1 et 2, Paris, Firmin Didot, 1840. 

Le eoneile de Carthage laisse entendre qu'ils furent institu6s apres le 

consulat de Stilicon. Et, dans la suite, il fut status par les Souverains 
Pontifes „ut „piscopi, abbates, et Ecelesiae Advocatos sive Defensores 
bonos haberent.“ (Voir eoncile de Rome sous Eugene II, la loi Salique et 

la loi Gombette (Gambata) cap. 14.) On les appela aussi Pastores ou 
Tutores laiei. 

1) Pour l'abbaye de Saint-Maximin, voir la note de la page 424. L’ab- 

baye d’Ecehternach (Zpternacum, Efternacus, Epternach, Esternac et 
Asternac, Echter et Echeter), fut fondée en 698, sur la Süre, par saint 

Willibrord, alors &v@que d’Utrecht. Les ressources nöcessaires à sa fondation 

avaient &t& fournies par sainte Irmine, fille de Dagobert II, roi d’Austrasie; 

P£pin, maire du palais, y ajouta la moiti& da village d’Echternach. Saint 

Willibrord en fut le premier abbe. Les Anmales benedictines (1er vol. lib. 

XVIII, p. 614, c,) relatent les terınes de la donation de sainte Irmine, faite 

«Domino sancto ac venerabili in Christo patri Willibrordo episcopo>, 
A la date des calendes de novembre, l’an IV du regne de Childebert. (Voir 

aussi Ulysse CHEVALIER, col. 2344. De Mas-LATRie, col. 1890.) 
Cette abbaye, e&l&bre dans tout le moyen-Aäge, a existe jusqu’& la Revolution, 

2) Saint Willibrerd ( Willebrordus, Villebrord, Willibrod ou Wil- 
brod), surnomm‘ö Clement, premier evöque d'Utrecht, apötre des Frisons, 

naquit vers 658 dans le Northumberland ; il &tait fils du bienheureux Wigils, 

Il fut &lev@ à l’abbaye de Rippon, dans le dioc&se d’York, par saint Wilfrid, 

fondateur de ee monastere. Prötre A trente ans, en 688, il aborde en 691 

dans la Frise, à laquelle il apporte le premier la parole de "’Evangile. Snere 

evöque dans l'eglise Sainte-Cöeile de Rome par le pape Serge Ier, à la priere 
de Pépin, il regoit en m&eme temps le pallium avee le titre d’archevöque. 

En 697, il &tablit son siege “piseopal «dans la ville d’Utrecht, centre de ses 

missions dans la Frise, et y bätit l’&glise du Saint-Sauveur, puis celle de 

Saint-Martin. 
En 698, après la fondation du monastere d’Eehternach, il fonde un autre 

monastöre important A Susteren ‚Suestra ou Susfra), entre Maöstricht et 

Ruremonde. . 
Saint Willibrord mourut le sept novembre 739. Son corps, transport® 

dans son monastere d’Eehternach, y fut depost dans un tombeau de marbre 

et resta toujonrs honort d'une veneration toute partieuliere. 

Lo tombeau de saint Willibrord est le but du pelerinage singulier, 

eonnu sous le nom de procession dansante, qui a lieu tous les ans, depuis 
le XIIIe sieele, à Echternach, le mardi de la Penteeöte, 

(Cf. MasıLLon, acta ss. Bened. (1672) III, 1, 601—3me, Fre des Saints, 
&dit. nouvelle, Paris, 1724. Voir aussi Bernard Krier, La Procession dan- 

sante d’Echternach, Luxembourg, Brück, 1879.) 
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Pour mettre un terme ä cette fächeuse situation, Sigefroy se 

rendit en 971 à Magdebourg, ou l’empereur Othon le Grand te- 

nait une diete. Il en obtint une ordonnance imperiale retirant 
l’abbaye aux chanoines seeuliers pour la rendre aux moines bé— 
nedietins, Il plaga A leur töte, comme abbé, le pieux et prudent 
Ravangere, religieux de l’abbaye de Saint-Maximin de Treves, 

qui vint s’&tablir au monastere d’Echternach avee quarante reli- 

gieux de l’ordre de Saint-Benoit, amenes de Saint-Maximin. 

Plus tard, en 992, l’abbaye d’Echternach obtint de l’empe- 

reur Othon III, toujours par la puissante entremise de Sigefroy,') 

la eonfirmation de tous ses anciens privileges et la collation de 
nouveaux droits tres importants, comme celui de battre monnaie 

et d’elire librement son abbe. Ces privilöges furent maintenus par 
tous les empereurs jusqu’& Charles-Quint. ?) 

Sigefroy, en revenant de captivite, agrandit et dota gendreu- 

sement l’höpital des Douze-Apötres que sainte Irmine avait fonde 
à Echternach et qui subiste encore de nos jours. ®) 

Et, en 996, il lui donnait sa terre de Monnerich (Munder- 

chinga, in pago Methingowe.) 
Sigefroy fut toujours un partisan fidele des empereurs d’Alle- 

magne. Aussi lorsque, apres la mort d’Othon IL (983), Lothaire, 

roi de France, voulut profiter de l'effervesecence qui se mani- 
festait dans l’Empire, pour faire valoir de nouvean ses pr&tentions 
sur la Lorraine, Sigefroy de Luxembourg et son neveu Godefroy 
de Verdun, (Godefroy le prisonnier), soutinrent &nergiquement la 
cause de l’Empire. 

En 984, Lothaire mit le siege devant Verdun que defen- 
daient Godefroy et son oncle. Dans une sortie, tous deux furent 

faits prisonniers et envoy6s en captivite dans un chäteau-fort sur 

la Marne. C'est la que le futur pape Sylvestre II, Gerbert, alors 

archev&que de Reims, vint les visiter et les consoler, eux et leurs 

familles, par des lettres fr&quentes. Sigefroy ne recouvra la liberte 
qu'en 985. t) 

I) BertuouLer, III, p. 31, n. f, avanee, möme, que Sigefroy se qualifiait 
lui-möme de comte, qu'il etait abb& d’Eehternach, et qu'il a possed& cette 

abbaye en benöfice pendant de longues années, Il se fonde sur les termes 
d’une charte de 992 pour la dotation de l’hopital des Douse-Apölres ; « Huec 

ego Sigifridus licet indignus, honore tamen Comitis sublimatus, consi- 

derans dum egregiä datione, Abbatiam S. Willibrordi pro beneficio 

suscepissem, eamque per multos annos potestative direxissem.» 

2) BERTELS, pp. 40, 273, 274. 
3) SCHETTER, Hist. de Lax. p. 21. 

4, KurtnoLer, Ill, p. 29 et note €. SCHETTER p. 22, 
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De retour dans le Luxembourg, il ne s’oceupe plus que de 

l’administration interieure du pays. 

Sigefroy avait &pouse Hedwige, seur du comte Adalbert de 

Lorraine. D’aceord avec elle, il donna, en 993, à l’abbaye de 

Saint-Maximin de Treves, plusieurs biens qwil possedait A Mersch 

(Marisch), & la condition que sa femme et lui seraient inhumés 

dans cette abbaye. 

Peu de temps apres, le quinze aoüt (d’apres le neerologe de 
Saint-Maximin) de l’annee 998, le fondateur de la maison de Lu- 

xembourg mourait et, en ex&cution de l’acte de donation pr&eitd, 
il etait inhume, ainsi que sa femme, dans l’eglise abbatiale de 

Saint-Maximin, devant l’autel de Saint-Clöment. Et l’on grava sur 

son tombeau l’Epitaphe suivante: 

Ob eulmen generis quondam non infimus orbis, 

Cono sordidior, nune male facta queror. 
Nempe sub istius lapidis fundamine elausus, 

Perpetior casum omnibus ingenitum. 

Ergo rogo similem passuros conditionem 

Corde gemendo Deum sollieitare pium, 
Ut mihi parcendo tribuem veniam Sigifrido, 

Paeis Jerusalem transferat ad requiem. ') 

* * 
* 

De son mariage avec le comtesse Hedwige de Lorraine Sige- 

froy eut de nombreux enfants, six fils et quatre filles. *) Son 

fils aine, Henri, lui suce&da daus le eomte de Luxembourg. Mais 

etant mort sans enfants, ce furent successivement deux des fils 

de son frere cadet Frederic, Henri et Giselbert, qui devinrent 

les troisieme et quatrieme eomtes de Luxembourg. Un autre des 

fils de Sigefroy, Thierry II, (Dietrich) fut eveque de Metz et fit 

edifier Ja magnifique eathedrale de cette ville. Une de ses filles, 

Cundgonde, ?) epousa l’empereur Ilenri II.) Ses vertus lui meri- 

terent les honneurs des saints autels. Elle fut cauonisée par le 

1) Dans BERTHOLET, III, p. 34. 

2) Voir le tallenu genealogique ei-eontre. 

) Sainte Cunegonde (Chunegondis, Cunigunda, Kunegunda), veuve 

do Henri Ier, feınme de Henri II, morte en 1040. (Cf. BoLLann. 3 mars, 1, 272, 

Pertz, IV, 790. 

4) Henri II, empereur de 1002 a 1024. Voir sa vie dans les defa ss., 

14 juillet, III, 764. Sa fete, iü Paris, le 2 mars. (De Mas-Larkıs, col. 749.) 
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8 
pape Innocent III en l’an 1200. Son mari a été lui-möme rangé 

au nombre des saints. 

Les descendants de notre Sigefro remier comte de Luxem- Y» 
bourg, furent done dignes de l'illustre origine de leur auteur. 

* * 

(A suivre). 

An der Mutter Totenbahre. 

Kahl der Kerzen blaffer Schimmer 

‚Fladert trüb’ im Heimathaus, 

Todesftille herrjcht im Zimmer, 

Kalt und öde fiebt es aus. 

Denn der Tod hat heut’ getroffen 
Einer Mutter liebend herz, 
Bat vereitelt ftilles Hoffen, 

Hat bereitet herben Schmerz. 

Und das Kind jo tief betrübet 

Blicft zur Mutter jehnend hin: 

Du, die einft mich heiß geliebet, 

Bift auf immer nun dahin! 

Blumen zwar dich rinas umgeben, 

Strömen aus auch Früblinasduft, 

Doc entflohen ift dein Keben, 

Ruheft bald in dunfler Gruft. 

Mög’ noch einmal mich bealüden 

Deiner Augen milder Scein! 

Einmal la dein Kind noch bliden, 
Deine Augen hold, und rein | 

-O3p- 
Und ich foll nun nimmer bören 

Deiner Stimme janften Klang, 

Die in ſüßen, weifen Kehren 

Dit zu meinem Ohre drang ! 

Starr die Hand, die mich geſegnet 

Noch im letzten Augenblid, 

Die ftets traulich mir begeanet, 

Mich geführt in Leid und Glück. 

Dieie Hand hält feft umflammert 

Chriſti Kreuz, das Hoffnung winkt, 

Hoffnung, deinem Kind, das jammert, 

Da vor Weh’ der Mut ihm finft. 

Denn die Mutter ſeh' ich wieder 

An des Höchften Gnadenthron, 

Wo im Scall der Jubellieder 

Sie genieft den ew’gen Kohn. 

Trauer! fern von mir jetzt weiche, 

Da die Mutter ewia lebt 

In dem ew'gen Gottesreiche, 

Das jo mühſam fie erftrebt. 

Doch dein Auge bleibt verſchloſſen, 

Mich nicht grüßt dein lieber Blick, 

Der mich tröftend ftets umfloſſen, 

Traf mich Schmerz und Mißgeſchick. 

— 0 — — 

Itliscellanen. 

Avis touchant la vente publique de biens et droits domaniaux, 
sous le r&gne de l’empereur Joseph Il. 

ll y a maintenant six ans, que Monsieur le professeur van 

Werveke, de Luxembourg, a rendu le publie attentif, à la haute 

importance de deux sources historiques qui jusqu’ä cette date 

n’avaient encore nullement fait Vobjet d’une scrieuse &tude de la 
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part de nos historiens luxembourgeois. L’une de ces deux sources, 

ce sont les proc&s-verbaux des notaires. ') 
„Es möchte wohl mancher meinen, es hätten diefe Protofolle kaum 

einen andern Werth, als dag man gelegentlich bei einem Prozeß nad) 

wirflichen oder auch nur vermeintlichen Beſitztiteln forichen könnte, und 

thatjächlich werden diejelben auch kaum zu einem andern Zweck benust. 

In Wirklichkeit aber enthalten die Protokolle auch noch andere koſtbare 

Aufſchlüſſe über alle möglichen Angelegenheiten des Lebens und ſogar 

der politifchen Gejchichte." '; 
Nous allons prouver la vérité des mots que nous avons sou- 

lignes dans cet extrsit, en publiant ei-apres um avis (une annonce, 

une afliche, comme nous dirions aujourd 'hui,) relatifä une vente de 

biens et droits domaniaux qui devait avoir lieu sous la domina- 

tion de l’Empereur ‚Joseph II. 

En feuilletant, ces jours derniers, l'éminente publication pé— 

riodique de notre savant compatriote, le R. P. Frangois-Xavier de 

Feller, S. J., intitul&ee „Journal historique et litt6raire“ nous avons 

trouv6, entre autres notiees bien precieuses pour notre histoire 

nationale ®), cette piece extrömement interessante pour force loca- 

litöes de Tansien Pays-Duch® de Luxembourg. Comme elle est 

certainement ineonnue A un grand nombre de nos historiens indi- 

genes, nous avons eru faire bonne @uvre, en Ja publiant dans ce 

reeueil. 

Nous ne savons si Ja vente a- r&ellement eu lieu, mais nous 

le supposons. Il est done bien à regretter que M" l’abbe& de Feller 

n'ait egalement publie le resultat de cette hausse publique, qu’il 

ne nous ait fait eonnaitre ni les noms des differents acquereurs, 

ni le prix d’achat des droits et biens mis & l’enchere. En tout 

cas eette seule afliche prouve d’autant plus l’importanee du 
proees-verbal de la vente elle m&me. 

M, Blum. 

AVIS. 

Le publie est averti que le 20 du mois d’Aoüt prochain, & 

1) Dr. N. van Werveke Die Protofolle der Notare. (Separatabdrud der 

„Yuremburger Zeitung”). Yuremburg. Th. (Emil) Schröll. 1894, ©. 4.) 

2) Nous nous röservons A publier de temps en temps l'une ou l’antre de 

ces notices. 

3) Voir: R. P. Frangois-Xavier de Feller, S. J., Journal historique et 

litteraire A Luxembourg, ehez les Höritiers d’Andr&e Chevalier, vivant Im- 

primeur de feu Sa Maj. "Inp#ratries-Reine Apostolique. Avec Privilöge de 

Sa Maj. Imp et Approbation du Commissaire-Examinateur, Tome CLIX. 1er 

Aont 1781, à la fin de la livraison. (Intereal& entre la p. 548 et le titre de 

la livraison du 15 aont 1781.) — Nous avons soulign les noms des differentes 
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deux heures apres-midi et les jours suivans aussi a la möme heure, 

le soussign@ Receveur des Domaines de Sa Maj. ’Empereur et Roi, 
du departement de Luxembourg, vendra par hausse publique au 

plus offrant et dernier enchdrisseur, à Arlon dans la Maison | 
de ville, le sixiöme du terrage d’Halensy '), les terres et 

prairies a Musson ?) et la piece de terre à Maix-le-Tige®) ap- 

partenantes ä Sa dite Majest&; la sixieme partie de la grosse 
et menue dime d’Ethe *) et Latour °), le tiers de la grosse et me- 

nue dime de $t. Leger ®), la cense d’Useldange, eonsistante dans 

une grande maison, chapelle, grange et &eurie, jardins, enelos, 

prairies, terres et haies, les terres de Büschdorff, les terres de 

Capweiler, les terres de Brouch et Seyl?), la rente de Noerdingen, 
les rentes d’Useldange, les rentes d’Hefflingen ®), les rentes de 

Bettendorff, les rentes des mayeries de Landen *; et Folscheidt, 
les rentes de la mayerie de Reckingen '°), les bois de Fichten ''), 
la dime d’Useldange, la dime de Ripweiler, la dime de Dislingen'?), 

la dime de Laar-haut '?), la dime (de Laar-bas'*, la dime de $Sichel- 

bach'’), la dime de Sosuchandel'®), la dime de Pedingen'?), la dime 

de Landen, la dime de Redange ') et la «ime de Nagem. 

Le 25 du m&me mois, ainsi que le 27 et jours suivans, à la 
m&me heure de l’apres-midi, le dit Receveur vendra par hausse 

publique, au plus offrant et demier encherisseur, dans la Maison 

localitös (au nombre de 53) olı des biens et droits domaniaux furent mis ä 

V’enchere publique, afin de mieux faire ressortir l’importance de cette vente. 

1) Halanzy, dans le eanton de Messaney, provinee de Luxembourg- 

(Belgique). 

2) Musson, dans le canton de Virton, province de Luxembourg. (Belgique.) 

3) Meix-le-Tige, dans le eanton de Messaney, provinee de Luxembourg. 

(Belgique.) 

4) Ethe, dans le eanton de Virton, province de Luxembourg. (Belgique). 

5) Latour. Ibidem. 

6) Saint-Löger. Ibidem. 

7) Saeul, dans le eanton de Redange-sur-Attert. (Grand-Duch£.) 

8) Hovelingen ? Ibid. 

9), Lannen. Ibid. 

10) Reekingen-sur-Mess, dans le eanton d’Rsch-sur-Alzette. (Grand-Duch£). 

11) Viehten, dans le canton de Redange-sur-Attert, (Grand-Duche). 

12) Dillingen? dans le eanton d’Eehternach. (Grand-Duch6s,) 

13) Oberlahr, dans le ressort de gouvernement de Treves. (Prusse). 

14) Niederlahr, Ibidem. 

15) M'est ineonnu. Serait-ce un lieu — dit? 

16) Voir note 3. 

17) Voir note 3. Ou serait-ee peut-&tre Pétange (Petingen)? dans le eanton 

d’Esch-sur-Alzette (Grand-Duche). 

18) Redange-sur-Attert, chef-lieu du canton du ınöme nom. (Grand-Duch6e.) 
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du Roi!) a Luxembourg, les biens ei-apr&es spécifiés appartenans 
a Sa dite Majeste, la seigneurie moienne et fonciere de Cessingen 

avec les maisons, terres, prairies, cens, &tangs, terrage et rentes 

en dependantes, les rentes de Mameren ?), la cense de Mensdorff, 

celle de Filsdorff avec les rentes de Filsdorff, la cense d’Ehlingen, 
les terres et prairies de Differdange, et la cense de Fentange avec 

la cense de Merle °), le quart du terrage de Lingert *) et Petingen, 
le tiers de la grosse et menue «dime de Steinbrucken, la prairie 

de Peppingen, la rente de Garnich, le grand et nouveau bätiment 
de Kockelscheur avec le grand enelos à l’entour et la jurisdietion, 
la maiterie de Kockelscheur avec les biens en dependans, les 
contrats de constitutions, le jardin de Ste Marguerite avec le bäti- 
ment, le reservoir et coflre qui s’y trouvent, le jardin de St. 

Ignace, le jardin ou la grande houblonniere, le jardin de St. Ni- 

colas et le jardin de St. Jean avee les bätimens qui s’y trouvent, 
la papeterie de sainte Marguerite, donnee en arrentement perpe- 
tuel, un jour de terre, partie houblonniere, partie convertie en 
jardin, avee une rente sur la papdterie de N, Pescatore, le jardin 
de St. Hilaire avec la maison du fermier, le pavillon et le jardin 
ıle devant et une rente foneiere, la cense d’Aspelt, les biens dé— 

pendans de la cense de Bereldange, les étangs d’Itzig, la cense 

de Reckingen °), les terres et prairies situees dans la seigneurie 

de Mersch, la dime de la paroisse de Dalheim et la maison en 
cette ville), nommé Hatstein. ”) 

Le 31 du m&me mois, le m&me Receveur vendra par hausse 

publique, au plus offrant et dernier encherisseur, a Grevenmacher, 
à la même heure de l’apres-midi, dans la maison de l’echevin 
Harneupont et jours suivans, le tiers de la grosse et menue dime 

de Betzdorff et Hagelsdorff, le quart de la grosse et menue dime 
d’Olingen, le sixieme de la dime d’Eschweiler, le sixieme de la 

grosse et menue dime de Berg), les terres sur le ban de Dud- 

lingen ?), maierie de Remich ; quatorze mille trois cents jeunes 

1) L’aneienne maison Bissereau, ensuite le siege de la „direction du 

genie*, 

2) Mamer, dans le eanton de Capellen. 

3) Merl, dans le eanton de Luxembourg. 

4) Linger, dans le eanton de Capellen. 

5) Reckingen, dans le ecanton de Mersch. 

6) De Luxembourg. 

?) J’ignore de quelle maison de Luxembourg il s’agit. 
8) Berg, lez Betzdorf, dans le canton de Grevenmacher. 

9) Dütlingen, dans le ressort de gouvernement de Treves. (Prusse). — 
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plantes de vigne de rente à Wormeldange, la prairie de Messenich') 
avec deux pieces de terre au dit lieu, une piece de terre situde 

sur le ban de Wasserlirsch?) et des eontrats de constitutions A Wor- 

meldange. Fait a Luxembourg le 23 Juillet 1781. 
J. B. Leonardy. 

Zitterarifcye Novitäten. 

Arendt Karl. Der römiſche Fund bei Consdorf. Sonder-Abdruf aus „Ons H£- 

mecht*, Organ des Vereins für Luxemburger Gefchichte, Pitteratur und 

Kunft. Luremburg. P. Worr&Mertens. 1900. (Mit 1 Plan im ZTerte.) 

Athenede grand-ducal de Luxembourg. Ecole industrielle et eommereiale. 
Programme publi6 à la elöture de l’annde scolair« 1899--1900. 
Luxembourg. Ch. Praum. 1900. — Dissertation: Dr. G. Soisson. 
Les prineipes fondamentaux de la geomötrie. (Avec 17 fig. dans 

le texte). 

Athende grand-ducal de Luxembourg. Gymnase, Programme publie à la elö- 
ture de l’annee scolaire 1899— 1900. Luxembourg. Joseph Bef- 
fort. 1900. — Dissertation: Dr. B. Krack. Die Dichtung und 
das Leben. 

Ecole agricole de \'Etat A Ettelbrück. Programme de l’annde scolaire 
1900 -1901. Yuremburg. Hofbuchdruderei V. Büd (Witwe Leon Büd.) 

1900, — Dissertations: Camı Aschman. Berjuhs-Station. — 

Dr. Ant. Biwer. Beiträge zur frage unferer Trinfbranntweine. 

Gymnase grand-dueal de Diekirch. Programme publie à la elöture de l’annde 

scolaire 1899— 1900, Diekirch. Imprimerie Justin Schrall (Veuve). 

1900. — Dissertation: Dr. Em. Kowalsky. Die Klangfarbe, Ein 

Beitrag zur Gefchichte der Akuſtik. (Avee 6 fig. dans le texte). 

Gyninase grand-ducal d’Eehternach. Programme publi6 à la elöture de 
l'année scolaire 1899 —1900. Luxembourg. Leon Bück (Veuve.) 

— Dissertation: Dr. M. Wengler. Le soleil. (Avec 53 fig. dans 

le texte.) 

Dr. Haal Bernard, Berein der hl. Zita für chriftliche Dienftmägde. Acht und 

zwanzigfier Jahresbericht. (Bom April 1899 bis April 1900). Luxem— 

burg. St. Paulus-Gefellfchaft. 1900. 

Kellen Tony. Dr. iur. Ludwig Huberti's Moderne faufmänniidye Bibliothek. — 

Welche Stellungen fünnen Frauen im Handel und Gewerbe finden ? 

Handbuch für die auf den Erwerb angerwiejenen Mädchen und Frauen, 

zugleich enthaltend ftatiftifche Meitteilungen über die wirkliche Erwerbs» 

thätigfeit, die Frauen-Erwerbsvereine u. ſ. w. Berlegt von Dr. iur. 

Ludwig Huberti. Yeipzig. Drud von 75. M. Geidel. Peipzig. (1900). 

Dr. Mongenast Mathias. Discours pronone6 A l’oceasion de la distribution 
des prix au Gymnase d’Echternach, le 5 aoüt 1900. Luxembourg. 

Imprimerie de la Cour, V. Bück. (Veuve Léon Bück.) 

1) Mesenich. Ibid. 

431 IR 

2) Wasserliesch, Ibid. 



Preces diverse ad usum sacerdotis in sacris funetionibus paragendis aceom- 
modat». Luxemburgi. Typogr. ad S. Paulum. 1895. (Jetzt er- 

weiterte Ausgabe.) 

Programm der Abendichulen des (Yuremburger) Gefellenvereins. Luremburg. St. 

Paulus⸗Geſellſchaft. ( 1900.) 

Dr. Schmitz Jacques. Diseours pronone& A la distribution des prix du 
gymnase de l’Athenee de Luxembourg, le 4 aoüt 1900. Sans nom 

d’imprimeur. (Luxembourg. Jos. Beffort.) 

Sevenig Joseph. Beridyt über Leben und Wirken des Yuremburger Gejellenvereins, 

fowie des von den Gefellen patronirten Lehrlings-Vereins. 36. Bereins- 

jahr. Bon Juli 1899 bis Juli 1900. Yuremburg. St. Baulus-Druderei. 

Dr. Sevenig Nicolaus. Aus alten Tagen. Balladen und Romanzen aus Yurem- 

burgs Sage und Geſchichte von Nicolaus Welter. Angezeigt. Separat— 

Abdrud aus dem „Yur. Wort“. St. Parlus-Gejellichaft. 1900. 

Dr. Thill Jean. Discours prononee A l’oceasion de la distribution des prix 
au Gymnase d’Eehternach, le 5 aoüt 1900. Eehternach. Burg. 

Dr. Wampach Gaspard. Le Luxembourg neutre. Etude d’histoire diplo- 
matique et de droit international publie. Avec une preface de 

Th. Funek-Brentano, professeur A l'éörole des seiences politiques. 

Paris. Librairie nouvelle de droit et Je jurisprudenee. Arthur 

Rousseau. Imprimeur-editeur. 

Dr. Zahn Gustave. Discours de M. le Direeteur prononee A l’oceasion de 
la distribution des prix A l’Ecole industrielle et commereiale de 

Luxembourg, le 4 aoüt 1900. Luxembourg. Ch. Prauın. 

Mittheilung. 

Damit nicht Mißverſtändniſſe entſtehen, erklären wir 

andurch, daß die von Herrn Arendt in Ar. 6 (Juni: 
Heft) eingerückte Arbeit „Dorprojeft zum Ban einer neuen 

Kathedrale zu Kuremburg” abjolut nicht als offiziell zu 
betrachten it, jondern ganz einfach als Privatarbeit ange: 
nommen und veröffentlicht wurde. 

Das Comite. 

Luremburg. — Drud von P. Worre: Mertens. 
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1 Lrwenburger & ciihte Leifferatie — 
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Stenudfonmett, 
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Ich ſteh' am Meer in träumeriſchem Sinnen — 

Dem ſiechen Herzen frommt die ſalz'ge Kur. 

Da hüpft es ber, wie Lämmlein zu der Scur.,. 

Die Wolle mußt’ ih aleich zum Sinnſpruch fpinnen: 

Die Wogen ſchäumen, fhäumen und verrinnen 

Ind binterlajjen niraend eine Spur, 

So wie ich horche, wie ich blicke nur, 

Sind Fluth und Flocden neckend jchon von hinnen. 

Die £ebenstage find wie Mleereswogen. — 
Es jchäumt zuweilen eine höher auf, 

Doc fpurlos wieder bald verrinnt ihr Kauf. 

Und hat die Ebbe fie zurückgezogen, 
Spricht das Meer, das nie gelogen, 

Daß bittre Fluthen ew’ger Ruhe Kauf. 

Blanfenbera im Auauit. 

N. Leonardy. » 



Gefchichtlicher Rückblich 
auf die im Großherzogthum Luxemburg bisher erjchienenen 

Zeitungen und Zeitjchriften. 

XXXVII. 

Luxemburger Wort für Wahrheit und Recht. 

(Fortjegung.) 

Dören wir Herrn Peter Brück weiter: 
„Unkundig der wirklichen Verhältniſſe, überichägte man !) eben viel- 

fach den wirklichen Ueberichuß, ) den Neinertrag, und jene Ueberſchätzung, 

gejchürt und unterhalten von gewiſſer Seite, ) die fich hauptjächlich von 

perſönlichem Intereſſe und Mißgunſt leiten lieh, fand Widerhall und 

gläubige Ohren bei einem Theile des Klerus, ) und da diejer das Platt 

als „fein Blatt“ °) anjah und ſich als deilen Hauptſtütze 6) betrachtete, 

jo glaubte er auch eine Elingende ?, Anerkennung beanfpruden zu dürfen. 

Zum Organ ®) diefer Forderungen machte fich der unterdeſſen ?) zum 

1} Wer ift mit dieſem Ausdruck gemeint? Etwa das Redaftionscomite, oder der 

Hauptredalteur Herr Breisdorff oder der Eigentbümer des „Wort“ ? 

2) Alfo gibt Hr, Vrüd zu, daß ein wirklicher Ueberſchuſt vorhanden war. 

und dennnoch bat er mehrere Druckſeiten dazu verſchwendet, die Leſer feiner Bro: 

ſchüre glauben zu machen, er babe mit bedeutendem Deficit gearbeitet. 

3) Warum thut Hr. Brüd bier jo Scheu ? warum bezeichnet er nicht geradezu dieſe 

„von periönlichem Intereſſe und Mißgunſt“ Geleiteten? Es wäre viel loyaler geweien, 

offen und mit Namen anfzutveten. Aber damit hätte Hr. Brüd ſich gar feicht die 

Finger verbrennen können, was ihm aber dody nicht behagt hätte, 

4) Wieder ein ganz vager Ausdrud! Es war das ficher ichon die damalés noch 

nicht beitehende „Streberpartei”. 
5) Mit nichten, fondern als das Organ, „das Blatt der katholiſchen Partei“. 

6) War der Klerus denn etwa nicht die „Hauptſtühze“ des „Yuremburger Wort“ 

und auch — der buchhändferifchen Speculationen des Hrn. Brück? 

T) Der Klerus befteht aus den einzelnen Prieitern in ihrer Geſammtheit. Aber 

wie fonnten denn ſowohl die einzelnen Priefter, als auch alle zufanmen, irgend welche 

klingende Anerkennung beanspruchen oder erhalten ? Einen materiellen, mit Geld 
aufzumägenden Nuten bätte alfo weder das einzelne Mitglied des Klernus noch deſſen 

Geſammtheit anders erhalten fünnen, als durch Herabſetzung des Abonnementspreifes des 

„Yuremburger Wort”, welche aber nicht ftatt fand. 

5) Dies ift einfach) eine Verkennung des Charakters des bochw. Herrn Biſchofs 

Adames. Gin jeder, der dieſen Fannte, wußte recht genan, daß derjelbe jelbitftändig und 

charakterfeft genug war, um im eigenem Namen aufzutreten und daß er fich niemals 

als „Organ“ irgend einer Partei binftellte, noch weniger ſich als ſolches hätte wollen 

gebrauchen laſſen. 

9 Migr. Adames war bereit8 am 16. März 1863 zum Biſchof von Halikarnaß 

und zum Mpoftoliichen Bilar von Luxemburg ernannt worden. — Alſo wenigftens 

ſechs Jahre lang bätte der hochw. Here Adames ſich drängen laſſen, bevor er Ad 

zum „Organ“ eines „Theiles des Klerus“ gegen Hrn. Brüd bergegeben hätte! 

— — 
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Biichof erhobene Herr Adames als Repräjentant des Klerus. !) In einer 

an mich gerichteten Zufchrift unter dem 31. März 1869 beanſpruchte er 

die Hälfte des Neinertrags vom „Wort“ zur Ueberweifung an das bi- 

ihöflihe Convikt.“ ®) 

„Ich antwortete dem hochw. Herrn Biſchof Adames am 10. April 
1870, daß auf Grund einer Vereinbarung, die ich mit dem Redaktions— 

Ausſchuß ſchon 1858) bei Vergrößerung des „Wort“-Formates und 

Ermäßigung des Abonnementspreifes getroffen, die Zahl der Abonnenten 

auf 2000 steigen müßte, bevor von einer Vermehrung der Ausgaben 

die Dede jein könnte. Das „Wort“ zählte an jenem Tage aber nur erft 

1600 %) Abonnenten. Um demmad) ®) jede mögliche Gegenleiftung zu 

bringen, erbot ich mich, den zu gründenden „Kirdlihen Anzeiger“ ®) 
unentgeltlich 7) zu druden. Mein Vorſchlag °) fand damals?) noch Fein 

Gehör.“ 19) 

1) In dieſer Frage handelte Herr Adames abjolut nicht als Nepräfentant des 

Klerus, da lettever, weder im Einzelnen nod in der Geſammtheit, mit den Erträg- 

nifien des „Yuremburger Wort“ irgend etwas zu ſchaffen hatte. 

2) Peter Brüd. Die Yebensgeichichte des Yuremburger Wort ꝛc. ©. 8. 

3) Man merke wobl auf dieies Datum. 1858 joll eine Bergrößerung des Formate 

vereinbart worden fein; im Wirklichkeit trat aver diefe Vergrößerung erft ein mit Nr. 

81 vom 8. Auguſt 1860, 

4) Wer bürgt uns dafür, daß diefe Zahl auch wirklich vichtig ift ? Diefer Zweifel 

ift erlaubt, wenn man bedenkt, daß bereits im Jahre 1868 die Zahl der Abonnenten, 

nad} eigener Angabe des Hrn. Brüd, fi) auf 1500 belaufen hatte. Doc; hierauf wer: 

den wir bald zurüdtommen. 

5) Soll wohl heißen: dennnoch und ift daber als Drudfebler zu betrachten. 

6) Hr. Brüd verwechielt bier die Daten. Am 10. April 1870 war noch feine 

Rede von dev Herausgabe eines „Nirchlichen Anzeigers*. Erft in Folge des am 27. 

Juni 1870 durch Papſt Pius IX errichteten „Bistyums“ Luxemburg beſchloß Biſchof 

Adames, von Neujahr 1871 an, ein folches Blatt zu veröffentlichen. 

T) Ob das Wort „umentgeltlich“ bier zutreffend ift, wollen wir dahingeftellt fein 

laffen! Jedenfalls ift es allgemein in Stadt und Yand befannt, daß Hr. Brüd, bei 

allen feinen Unternehmungen ftets feinen Profit — und dazu hatte er ja aud) das Hecht 

— im Auge bebielt. 

8) Und das mit vollem Rechte, beionders, unferer Meinung nad), aus folgenden 

vier Gründen: 

a) Es erfchien im Jabre 1870 noch fein „Kirchlicher Anzeiger“, folglich) konnte ex 

auch nicht unentgeltlich gedrudt werden. 

b) Hr. Brüd batte ein Doppelgeihäft (Buchdruderei und Buchhandlung), welches 

ihm ſehr große Roften verurfachte und wobei auch manche Berlufte unvermeid— 

lich waren. Dazu batte er ein Haus gefauft, welches ihn eine vedyt bedeutende 

Eumme Geldes gefoftet hatte; endlich hatte er eime zahlreiche Familie, für 

welche zu forgen, ihm jebr am Herzen liegen mußte. Und, angefichts aller diefer 

Thatfahen, hätte Hr. Biſchof Adames fo unverſtändig fein follen, ſich eine Ar— 

beit unentgeltlidy liefern zu laffen, welche mit fehr großen pefuniären Opfern 

für Hrn. Brüd verbunden geweien wäre. Nein, nie und nimmermehr hätte Hr. 

D 
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„Einige Zeit nachher brach de: deutſch-franzöſiſche Krieg aus, an 

dem unjer Land ein To lebhaftes Intereſſe nahm und in Folge deſſen 

das Neuigfeitsfteber ') jo hochgradig wurde, daß die Auflage des „Wort“ 

ſich im dritten Vierteljahr 1870 verdoppelte, nämlich von 1800 auf 3000 

jtieg. *) Fernſtehende wähnten, es ſei für das „Wort“ das goldene Zeit— 

alter gekommen, und am 27. September deilelben Jahres ernenerte der 

Hochw. Herr Bilchof fein vorjähriges Anſinnen auf Theilung des Rein: 

ertrages, Ich jelbit war anfänglich nicht ganz frei von dem täujchenden 

Eindrud, den die für unſer Land umerhörte Abonnentenzahl allerorts 

hervorbrachte und glaubte daher jchon am 8. Oftober jenes jahres dem 

hochw. Herrn Bilchof antworten zu fünnen, daß die augenblicliche Lage 

des „Wort“ wohl „eine Bermehrung der Donorare ertragen könne“ umd 

überließ es jeinem Ermeſſen, den geeignetiten Modus dazu zu wählen. 

Die Entnüchterung trat jedoch bald ein; denn ſobald ſich das wirkliche 

Ergebnif des erwähnten 3. Vierteljahres ziffermäßig genau feititellen 

ließ, fand es ſich, daß das vermeintliche goldene Vierteljahr mit einem 

bedeutenden materiellen Berluft von Fr. 5450,75 abidhloß. ?; Dieier 

j Adames eine ſolche Handlungsweiie mit feiner jo zarten Gewiſſenhaftigkeit zu 
vereinbaren gewußt!!! 

e) Wäre dadurch Biſchof Ndames in ein gewiſſes Abbängigfeitsverbältniß Hrn. 

Brücd gegenüber getreten. Er wäre ftets und immerdar deſſen Schuldner ge 

worden. Uebrigens bätte es der Würde eines Bilchofes geradezu widerjtreben 

müffen ein Geichent, welches den Charakter eines Almofens tragen mußte, an 

zunebmen von der Hand eines feiner D özefanen. 

Endlich follten ja die Kirchenfabrifen des Yandes wenigſtens einen Theil der 

Drudtoften des „Kirchlichen Anzeigers“ tragen. Within wäre es von Zeiten 

des Hrn. Bifchofs unmoralifch geweſen, einerjeits das Blatt unentgeltlich zu 

erhalten, und andrerſeits fich für De Bisthumskaſſe von den Kirchenfabrifen 

dafür bezahlen zu laſſen. 

9) Diejes Wort „Damals“ enthält jedenfalls die Unterftellung, daß der Brüd'; 

ſche Borichlag fpäter „Gehör“ gefunden habe. Es ift aber doch auffallend, daß Sr. 

Brüd im weiteren Verlaufe feiner Broſchüre, davon nirgends auch nur mit einer Silbe 

Erwähnung thut. Das Sätzchen: „Mein Vorſchlag fand damals noch fein Gehör“ 

enthält alfo, offen geiprochen, eine äußerſt perfide Unterftellung. 

10, Peter Brüd, loe. eit. ©. 8. 

1) Hr. Brüd hätte auch den Umſtand erwähnen können, daß in Folge des am 8. 

Dezember 1869 eröffneten Vatikaniſchen Coneiliums, die „Zahl der Abonnenten, d. b. 

der vom Neuigfeitsfieber Geplagten, bedeutend zugenommen batte. 

2) Hier befindet fih Hr. Brück mit ſich felbft in bedeutendem Widerſpruche. Eben, 

faum 10 Zeilen früber, bat ev behauptet, am 10. April 1870 (alſo im zweiten Tri» 

meiter) habe das „Wort“ „erk 1600 Abonnenten gebabt, und jetst fagt er die Auflage 

des „Wort“ habe ſich im dritten Vierteliabr verdoppelt, nämlich von 1800 fei die 

Abonnentenzahl auf 3000 geitiogen. Hatten wir aljo Unrecht, obige Angabe des Hrn. 

Brüd in Zweifel zu ziehen ? (Man vergleiche oben Note 4.) 

3) In wieweit diefe Ziffern richtig oder unrichtig find, ift, zur conftatiren, uns 

allerdings nicht möglich. Ein gerechter Zweifel wird aber auch bezüglih diefer Angaben 

erlaubt fein, wie wir weiter unten bervorzubeben, noch Gelegenheit finden werden. 
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Verluſt war allerdings einerjeits durd) anfergewöhnliche Ausgaben 

für politifche Telegramme, Zeitungsbeilagen, Ertrablätter 
(Abend- Ausgabe) und Franfatur derjelben und andererfeits durd) 

Verminderung von einem Drittel des Anzeigenertrages 
herbeigeführt worden, da in Folge des Krieges Dandel und Geſchäfte flau 

waren und die Anzeigen als Hauptertragsquelle nicht gleichen Schritt 

mit der Abonnentenzahl hielten. Unter gewöhnlichen Verhältniſſen bedeutet 

ein großer Lejerfreis auch viele Anzeigen, und dieje bilden die Einnahmen, 

nicht die Abonnenten, da bei geringem Abonnementspreis die Abonnenten 

nicht einmat das Papier bezahlen, das fie erhalten. Das angedeutete 

Mißverhältnig der Einnahmen zu den Ausgaben war daher auch mur ein 

vorübergehendes. Zu dem ftand meinem materiellen Verluſt ein großer 

moraliicher Gewinn für das „Wort“ gegenüber, da der Zuwachs an 
Abonnenten und Leſern feinen Einfluß hob und den der andern Yandes: 

zeitungen jchmälerte.“ ') 

„Der Herr Bijchof ließ meinen vorhin erwähnten Nachweis jorg: 

fältig prüfen und namentlich von Herrn Profeſſor Wies unterfuchen, der, 

troß aller Bemängelung und Uebertreibung, ®) in feiner dem Bijchof am 

16. November 1870 unterbreiteten Gegenrechnung nur einen Gewinn 

von Fr. 1250,41 herauszudüfteln vermochte. Alio bei einer Auflage von 

3000 Exemplaren nur ein Gewinn von Fr. 1259,41 111°, Wollte man 

jogar die beiderjeitigen Ziffern auch als etwas zu Scharf berechnet anjehen 

und annehmen, daß die Wahrheit in der Mitte läge, +) jo war das Er: 

gebniß doch jämmerlich und nicht geeignet, mich zur Einwilligung in die 

biichöflichen Forderungen zu beftimmen. Da jedoch die Erfahrung der 

legten Jahre mir gezeigt, daß mit der Wiederkehr des Friedens aud) Die 

Finanzlage des „Wort“ ſich günftiger geitalten könnte, und id) jogar 

-überzeugt war, dan bei alljeitiger guter Führung des Blattes nad) einer 

je) 

gewiſſen weiteren NMeihe von Jahren ein eimträglicher, materieller und 

moralijcher Erfolg erzielt würde, jo glaubte ich, mir den hochw. Herrn 

Biſchof nicht entfremden und damit das Wohlwollen und die Unterſtützung 

des Klerus nicht verjchergen zu dürfen. Ich erbot mich daher, dem Bi- 

9) Beter Brüd, loc. eit. S. 8-9. 
2) Um ehrlich zu fein, hätte Hr. Brück mittbeiten müſſen, worin diefe „Bemänge- 

lung und Uebertreibung“ beitand; er hätte die Bemängelung Harlegen und die Weber: 

treibung auf das richtige Maaß zurüdführen müfen. Daß er das nicht getban, dafür 

wird er wohl triftige Gründe gehabt haben. 

3) Wohlveritanden im 3. Trimeſter allein, ein ſolcher Gewinn; nun das iſt denn 

doc) nicht grade zu verachten ! 

4) Hiermit gefteht Hr. Brüd implieite und indiveft ein, daR die von ibm angegebene, 

aber von ums in Iweifel gezogene (Siebe Note 3 anf der vorigen Seite.) Verluſtzahl 

von 5450,73 Franken für's 3. Trimeſter 1870 jedenfalls übertrieben tt. 
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ſchof jährlich Fr. 1,25 von jedem bezahlten Abonnemente zu überweijen." ') 

„Das neue Webereinfommen wurde durch den Bertrag vom 6. Sep— 

tember 1871 zwijchen Herren Profeſſor Wies als Bevollmächtigter des 

Biſchofs und mir geregelt. Es war ein reiner Geldvertrag, ein Renten: 

brief für die Zukunft, ohne Gegenleiftung feitens meiner ©egenpartei. 

Er änderte aljo den erften Vertrag ?) nur im Geldpunfte ab und bürdete 

auch diesmal mir allein die Opfer auf, ohme Rückſicht auf Abonnenten- 

zahl und Anzeigen-Ertrag, ob Gewinn oder Verluft entſtand. Mochte 

auch die Abonnentenzahl und mit ihr der AnzeigensErtrag jo jehr ſinken, 

daß die Ausgaben nidyt mehr gedeckt werden (alſo Gewinn oder Verluft), 

eine Marf per Abonnement mußte ich in Zukunft zahlen. Meine Be- 

denfen wurden dadurd) befiegt, daß um jene Zeit die Anzeigen noch die 

beite, d. h. die wirfliche einzige Einnahmequche des „Wort“ bildeten, und 

ich) von dem Wahne befangen war, Herr Adames würde noch lange, 

lange leben nnd deſſen Nachjolger würde jein bijchöfliches Wort in Ehren 

halten und der Biſchof würde nunmehr auch jeine Gegenleiftung voll: 

jtändig tragen, d. h. den Hauptredafteur von feinem Antheile bezahlen,?) 

d. h. deffen Honorar würde mir in Abzug gebracht. Daß ein biichöfliches 

Wort nicht ewig gilt, beweift mir eben des Herrn Adames Nachfolger, 

Herr Koppes, und daß auch Herr Adames meine Anficht betreffs des 

Nedaktionsjoldes nicht theilte, erfuhr ich jpäter." *) 

„Im Jahre 1871 wurde das „Anzeige-Blatt“ gegründet, und in 
Folge defien fielen fait alle Anzeigen der Notare und viele andere aus, 

welche bis dahin die bedeutendjte und ficherfte Finanzquelle des „Wort“ 

waren, jo daß der Ertrag der Anzeigen auf die HDälfte®) des früheren 

Betrages zufammenfchrumpfte. Dennnoch bradyte ic) auch weiter das neue 

mir auferlegte Opfer und bezahlte ohne weitere Bemerkung außer den 

vereinbarten Fr. 1,25 per Abonnement aud) noch das Nedaktionshonorar; 

ich that dies nm den Beltand des gemeinjamen Werfes nicht zu gefähr- 

den, und in der Hoffnung, das „AUnzeigeblatt" würde nad) kurzem Be- 

jtehen wieder eingehen.“ ®) 

1) Peter Brüd, loe. eit. S. 9—10, 

2) D. b. denjenigen vom 31. März 1876. 

3) Wie fonnte denn Hr. Brüd fo naiv fein, fo etwas zu glauben, wenn es nicht 

ganz Mar umd deutlich in dem Contrafte vorgeſehen war? was ja nicht der Fall it. 

4) Peter Brüd, loe. eit. ©. 11. 

5) Auf Seite 11 fagt Hr. Brüd, in Folge der Gründung des „AnzeigesBlattes“ 

jet der Ertrag der Anzeigen auf '/, des früheren Betrages zufammengeichrumpft; auf 

Seite 18 jagt er, das Anzeigeblatt babe ihm *, des Anzeigenertrages weggenommen. 

Wie fönnte man num bei folchen ſich widerfprechenden Angaben des Hrn, Brüd, allen 

feinen übrigen Angaben, befonders aber feinen Ausgabeziffern, Glauben jchenfen 7 

6) In dieſer Hoffnung bat fih Hr. Brüd aber getäufcht, denn das „Anzeigeblatt” 

beſteht noch heute, und es find fogar noch mehrere andere binzugelommen. 
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„Zu jener Verminderung der Emmnahmen gejellte fich allmählich nod) 

eine empfindliche Steigerung der Ausgaben : 

a) der Gewinnantheil des Biſchofs auf durchichnittlidd 2080 Abon— 

nenten im Betrage von Fr. 2600 jührlid; mit Ausnahme der 

letsten Jahre ; 

b) eine nochmalige Erhöhung des Gehaltes für den Dauptredakteur 

um 200 Fr., jo daß dasjelbe nun 1400 Fr. ") jährlich betrug ; 

e) die Koſten für Telegramme im Durchichuitt von Fr. 1277,50 8) 

jährlich und 

d) die bisherigen, wirflich großartigen Prozeßkoſten von Fr. 590 78,589) 

ohne die Gefängnißſtrafen.“ 

„Dieſe heikle Lage ſetzte ich dem Herrn Biſchof unterm 23. Sep- 

teinber im einem längern Schreiben auseinander in der Erwartung, er 

würde jeine Anſprüche ermäßigen. Und wirklich blieb aud) wenigitens das 

bisherige Verhältuir bis zum Jahre 1873 umgeftört und ungetrübt be: 

jtehen ; man lieh mich in Ruhe an unſerm Werke fortarbeiten. 1878 

regten fich wieder die Anſprüche, nicht jo jehr feitens des Biichofs, als 

jeitens feiner Nathgeber und Dränger, die Dominikaner, %) Sie jchoben 

damals, wie immer den Biſchof vor und verſchanzten fich hinter ihm.“ ®) 

„Zunächſt warf Herr Breisdorff, #) der Chefredakteur, die Verant- 

wortlichkeitsfrage auf. Bis dahin war fie nur eimfeitig umd mangelhaft 

geregelt, oder vielmehr, fie war jo geregelt, dan ich für alle Sünden 

haften mußte. In dem 1856 mit dem Eigentyümer des „Wort”, Herrn 

P. Chr. Würth abgeichloffenen Vertrage, war fie nur in ſoweit geordnet, 
als das „Wort“ mit den „fiscaliſchen Geſetzen“ im Konflikt gerieth. Die 

1) Was doch wahrbaftig noch viel zu wenig war. 

2) Hinter diefen Posten find wir verlucht ein gar gewaltiges, großes ‚Fragezeichen 

zu jeßen, wenigſtens für die Zeit nad dem FFriedensichluß zwiichen Deutichland und 

Frankreich. 

3) Merten wir bier gut auf. Hr. Brück ſpricht vom Jahre 1871. Nun aber eitirt 

er auf der folgenden Seite 15 bloß zwei Prozeſſe (vom 22. Januar 1858 und vom 

10. März 1871), welche das „Wort“ bis zu jener Zeit verloren hatte. Wie fonnte 

er denn am 13. September 1871 den Biichof aufınerfiam machen auf die „bisberigen 

wirflich großartigen Proßzehfoften von 5978.58 Fr. nach feiner früheren Angabe ©. T. 

von 5828.558 Ar)? 

1} Wen die Tominifaner die Dränger, ſoll doch wohl beißen: Bedränger ?) des 

Biſchofs Adames waren (was allerdings micht geleugnet werden kann) wie follten fie 

denn aber feine Rathgeber geweſen ſein? Das it denn doch ſchwer zu glauben, 

>) Taß Biſchof Adames ſich von den Tominikanern nicht amd in feiner Weiſe bat 

vorfchieben laffen, it allzubefannt, als daß wir nöthig hätten, darüber weitere Worte zu 

verlieren oder gar Beweiſe dafiir vorzubringen, 

6); Mar Herr Breisdorft denn eva amd) ein „Tominilaner“, ev, der Direktor der 

Tertiarier des Franzisfaner-Txrdens in unſerm Bistbume 7! 
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Freiheitsſtrafe war klugerweiſe nicht vorgejehen, ') als ob die „Wort“: 

Nedaltion nur läßlihe Sünden ?) begehen könnte. Thatjächlic) mußte ich 

jtetS die Kaftanien aus dem Feuer holen, 3) die Andere oft aus Uebereifer, 

oft aus heifblütigem Uebermuthe hineingeworfen hatten." ®) 

„Daß die Berantwortlichkeitsfrage für mid) fein leeres Wort war, 

beweist folgende lange Reihe gejeglicher Miffethaten, die der Arm der 

Gerechtigkeit ereilte : 

Das „Luremburger Wort” jchuldet jeinem unterzeichneten Druder: 

l. a) Für von ihm bezahlte Prozeßkoſten, Geldbußen, Schadenerſatz 

und Honorare der Advofaten in folgenden Affairen : 

22, Januar 1858: Beleidigung. 

10. März 1871: Verläumdung. 

25. Juli 1872: Berläumdung. 

T. Februar 1873: Verläumdung. 
14. Auguſt 1874: Berläumdung. 

25. November 1876: Berläumdung. 

3. Auguft 1877: Injurien. 

Dieje fieben Prozeſſe jind nicht anwendbar auf den Kontrakt vom 

3. März 5) 1856, der folgendermaßen lautet: 

„Der Verleger haftet für alle Bußen und Strafen, welche 

„aus einer Uebertretung der fiskaliſchen Geſetze ent: 
„Hehen können“ und fallen mithin dem Eigenthümer des 

Wort zur Laſt. 
b) Verurtheilung vom 24 Mai 1882 wegen Schmähung. Diejer 

Prozeß iſt anwendbar auf den Kontralt vom 13. Oftober 1879, €) wel- 

cher lautet: 

„Er ider Druder) ift der für alle im Blatte veröffentlichten 

„Artikel verantwortliche Verleger, und, falls eiu Prozeß ent 

„Stehen follte, wird der Eigenthümer nur aus Gefällig: 

„Feit für die Hälfte der Koften auffommen. 
Bemerfen wir bier, daß unter all diefen Prozeſſen nicht ein einziger 

wegen Webertretung der fistaliihen Geſetze angeftrengt worden ift. Die 
ſämmtlichen Koften, mit Ausnahme derjenigen des Prozeſſes vom 24. Mai 
1882, welche zur Hälfte vom Eigenthümer, zur Hälfte vom Druder zu 

decken find, wurden folglid) vom Cigenthümer des „Wort“ gededt. 7) 

1) Warum hatte denn Hr. Brück unklugerweife diejelbe nicht vorgeichen, weder 

in dem Gontracte vom 31. März 1856 nod) in dein vom 6 September 1871? 

2) Sit das nicht ein herrlicher, unbezahlbarer Wit ? 

3) Weßhalb war Hr. Brüd denn jo thäricht dies zu thun? 

4) Peter Brüd loc. eit. ete, ©. 11—13. 

>») Iſt ein Drudfebler : ſoll beißen 31. März. 

6) Bon dieſem Bertrage wird weiter unten die Rede fein. 

7) Auf dieje und die fpäteren Prozeffe werden wir weiter unten noch zurüdfommen. 

— 
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Dieie Koften belaufen ih auf. . .» . Fr. 5978,50 

2. Für nicht gelieferte telegraphiiche Depeichen während 

des Jahres 1884. Gemäß Kontraft vom 13. Oftober 

1879 iſt die für Telegramme ausgelegte Summe von 

1000 Fr. in den 6000 Fr. Medaktionskoſten) einbe— 

griffen. Da aber im jahre 1884 feine telegraphijchen 

Depeichen den Blatte geliefert worden find, jo fonnte 

dieſe Summe nicht verausgabt werden und muß deßhalb 

dem Druder in Anrechnung gut gebracht werden. Fr. 1000 — 

3. Honorar für die Berichte der Gemeinderathsiigungen 

während den 5 Jahren 1880 bis 1884, à 50 Fr. 

per Jahr. (Ausgeblieben und folglich zu vergüten.) Ar. 250 — 

4. Honorar für die Berichte aus dem Gerichtsjaale, wäh— 

rend denjelben D Jahren 1880 bis 1884, a 250 Fr. 
per Jahr. Ausgeblieben und folglicdy zu vergüten.) Fr. 1250— 

5. In der Summe von 6000 für Nedaktionskoften figu— 

viert eine Summe von 200 Fr., welche als Honorar 

für die faits divers ausbezahlt werden jollten. Da 

nur 100 Fr. per Jahr bezahlt worden find, jo müſſen 

die jeit Inkrafttretung des Kontraftes vom 19, Oktober 

1879 nicht ausbezahlte Gelder, die jid) auf die Summe 

von 500 Fr, belaufen nämlich 100 Fr. für jedes 

der Jahre 1880, 1881, 1882, 1883, 1884,) dem 

1) Hier folgt die detaillirte Aufitellung dev Redaktionskoſten im Betrage von 6000 

Fr. Ich entnehme diejelbe einem unter'm 26. Auguſt 1879 an mid; gerichteten Schrei— 

ben des Herrn Hoffmann, biſchöflicher Sekretär, der als Nepräfentant des Herrn 

Biſchofs bandelte: 

1) für den Chefredakteur. . - » 2 2 2 2220202000. 1400 Fr. 

2) für zwei andere Hedafteure . 22 2 2 nen. BO „ 

3) für Telegramme. DORE 

4) für Feuilletons. . . . . — 300 „ 

>) für den Bericht der Gemeinderaths tung. re Ann, ME 

6) für den Bericht aus dem Gerichtsiaal . . 22 2.2.. 300 „ 

7) für den Bericht aus dem Altienbof . . » 2 2 2 22.090 „ 

8) für Abonnemente auf fremde Zeitungen er enie: ONE; 

9) für die faits MIVDIE 5 4 ee A 

10) für Büreaufloften . 2 2 2 on 100 „ 

430 * 

Gewährte Reduktion.. 3650, 

6000 " 
Ich beziehe mich auf einen dem Doſſier anliegenden Brief, in welchem bewieſen 

wird, daß die hier ausgeführten Summen nicht für den Awed, für den fie beſtimmt 

und ausgeworfen worden, verwendet worden find. Die Nichtbeobachtung der Klauſel des 

Stontraftes hatte eine bedeutende Abnahme der Abonnentenzahl zur Folge, (Anmerkung 

des Herren Peter Brüd). 

=) 5 
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Druder in Anrechnung gutgebradjt werden . . Fr. 500— 

6. Honorar für Feuilletons . >» 2 2 202020. dr 77250 

Total. » 2 2. Fr. 9751 - 

„Gewiß, der Gedanke an eine jolche Bergangenheit war geeignet, Derrn 

Hreisdorff vor der Zukunft bangen zu laffen; er mochte fich denken, cs 

. fönnte mir einmal einfallen, meine Xiebesdienite zu verjagen und ihm 

einen Abjagebrief zuzuftellen. Bürgte denn meine Bergangenheit nicht 

genügend Für die Zukunft? Anders dachte aber er und wollte jich auf 

alte Fälle vor dent Arme des beleidigten Geſetzes geichügt willen und 

brachte deßhalb wiederholt die Werantwortlichkeitsfrage vor. Am 24. Juli 

1878 forderte vr „zu feiner Vernhigung” durch DBermittlung des 
damaligen biichöflichen Zefretärs, des Hrn. Doffmann, eine „Ichriftliche 

Verantwortlichkeits-Erklärung“ von mir. Andern Tages erklärte ich mic 

zur Schriftlichen Uebernahme der allieitigen Berantwortlichfeit unter der 

Bedingung bereit, daß die dem ftrafenden Arme der Gerechtigkeit ver: 

fallenden Berfajfer, „rote billig und recht, mid) bei Verurtheilungen jchadlos 

halten würden ?), und zwar ohne daß ich nöthig hätte, fie daran zu erin: 

nern, was eine zu delifate Sache für mich wäre.“ ®) 

(Fortiegung folgt.) M. BLUM. 

— —— —— — 

1) Die ganze Art und Weiſe, wie Hr. Brück dieſe Rechnung aufſtellt, iſt ſo ge— 

halten, daß man glauben ſollte, der Biſchof (als Eigenthüämer des „Wort“) ſei Hrn. 

Brück, als dieſem der Druck desſelben entzogen wurde, noch 9751 Franken ſchuldig 

geweſen und geblieben. Daß aber das nicht der Fall ſein kann, iſt ſelbſtverſtändlich; 

denn: 

a) hat der Biſchof gewiß fein Geld eingezogen, welches nicht veransgabt worden 

wäre; aud) wäre Hr. Brüc nicht fo dumm gewefen, Gelder für imaginäre Poſten aus- 

zubezahlen, (Ziche in der Rechnung Me Nrn. 2-6). 

b) Hr. Preisdorif war viel zu zagbaft und fürchtete allzuſehr die Preßprozeſſe, 

als daß er nicht von den Autoren ſolcher Artikel, welche vielleicht einen ſolchen Prozeß 

hätten berbeiführen fünnen, ſich hätte Schriftliche Garantie geben laſſen, alle desialljigen 

Folgen zu tragen. In dieſer Hinficht war alfo Hin, Brüd’s VBerantwortlichkeit leicht 

zu tragen, und die Berfafler, deren Aufſätze verurtbeilt wurden, waren gewiß ebrenbaft 

genug, Hrn. Brüd nicht Geldbußen und often bezablen zu laffen, für weldye einzu: 

iteben, je fich im Gewiſſen verpflichtet fühlen mußten. Es iſt alfo anzunchmen, — bis 

auf weiteren Haren, deutlichen und unzwerdentigen Gegenbeweis — daß der Eigentinmer 

des „Wort“ Hrn. Brüd von den angeblichen 5978,50 Franken feinen Gentime jchuldig 

war, noch ſchuldig bleiben konnte, 

>23 Here Brück hatte vollſtändig recht, Diele Bedingung zu ſetzen; was in folchen 

ragen aber die Delikateſſe betrifit, jo hätte er, ereiqgnenden Falles, ſich des alten Sprid- 

wortes erinnern und bedienen dürfen, weldes da lautet: „In Geldſachen bört die 

Gemüthlichkeit auf“, olme daß irgend ein veritändiger Menich ibm alsdann feine Hand— 

lungsweiſe hätte verübeln können. 
— 

3) Peter Brück loe, eit. ©. 132-15. 
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Lies Proces 
portss en appel du Conseil Provincial de Luxembourg 

au Conseil Souverain de Hainaut (17071709). 

Inventaire des Dossiers conserveös aux Archives de l'Etat, à Mons, 

par 

Jules Vannerus, 

Conservateur-adjoint des Archives de l’Etat A Anvers. 

(Suite.) 

N’ 46. — Michel Servais, direeteur de la chancellerie et 

officier de la seigneurie (de Cronenburg, app., contre Simon Cre- 

mer, „hüttenmeister auff der Hamer huth (La Hammerhutte prez 

de Cronenbourg) undt einnehmer der landtgelder“, le eomte de 
Königsegge intervenant, au sujet d’une exdeution faite en mars 

1706 à la charge dudit Servais, „a cause du non payement des 

aydes royalles et eontributions“, 

Dossier du proees instruit A Luxembourg; il n’y a aueune 

piece relative aux procédures faites devant la eour de Mons. 
Simon Cremer obtint un relief d’appel simple le 4 dee. 1708 

(reg. aux resolut. n® T4); le 30 oet. précédent, on avait apporte 

à Mons le dossier „de Michel Servais eontre Simon ÜUremer et le 

sgr. eomte de Konigsegge intervenant“ (reg, aux causes d’appel, 

n® 647); e’est certainement notre dossier n® 46 (ef. n® 87). Bor- 

nons-nous à en signaler l’interessante piece suivante: 

„De par le Roy, 

Otton Guillaume de Happe, Sgr. de Lancke et Rieben, Conseiller 

de Guerre et du Commissariat du duch® de Clèves et de la 

comte de la Marck, premier ecommissaire et intendant des arnıdes de 

S. M. le Roy de Prusse. 

Le Comte de Cronembourg aura a (payer) ineessament et au 

plus tard dans qu(inze) jours d’iey au Comptoir de 8. M. le Roy 

de Prusse établi en eette ville, la somme de 331 «deus, et (ce) 

avee les droits ordinaires du eomptoir, (pour) la moitic de la 

eontribution «de la troisieme) annde de la guerre, avec ce quil 

re(doit) encore de la deuxiecme annde, à peine, (s’il) y manqué, 

d’y étre eontraint par (les) rigueurs de la guerre. Fait ä Cologne 

le 17m® de jmillet 1704. 

(signe :) OÖ. G. de Happe*. 
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Of. pour Ja eontribution payée en 1713 au m&me de Happe, 
pour la prevöte de Diekirch, le Programme du Progymnase de 
Diekirch de 1847, p. 7. 

N’ 47. — La communaut‘ de Bertrange, app., contre Ma- 

thias Meyer, oflieier du dit lieu, intime. — Au sujet d’une vente 

de haies ou bois communaux dont Meyer reclamait une part du 

prix et le dixieme denier. 

Sent. dont appel: 11 mai 1708. Relief d’appel: 16 juin. 

Plaids : 18 fevrier 1709. 
N® 48. — L’abb@ d’Echternach, député ordinaire des Etats, 

au nom des Etats, app., contre Pierre-Frangois Barthet, &chevin 

de Luxembourg, intime, au sujet du payement d’un „pretentu restat“ 

du prix de quatre foudres de vin, livres en 1701 „pour le laisser 

couler aux trouppes lors que l'on a presté le serment de fidelite 

au Roy“. 

Appel d’un deer&tement du Conseil du 22 mars 1708. Plainte 

d’appel, proceuration, avertissements, ete. Relief d’appel le 18 juin 
1708. Le 23 aoüt 1708 le eonseil permet a intime „de faire exe- 

euter Ja sentence dont est appel& par provision et condame l'ap- 
pellant aux dé—pens du debat“. Plaids du 30 juin au 12 sept. 

1708. 

N° 49. — Jean La Plume, de Salme-le-Chäteau, comte de 

Luxembourg, app. contre Catherine La Plume, sa seur, veuve de 

Henri le Masson, de Salme-le-Chäteau, d’une sent. du Cons. de 

Lux. du 31 mars 1708 „ordonnant eommissaire et accordant Aa la 

dite Catherine, à l'exelusion de lappelant, la jouissance d’une 

„fosse ou carriereä tirer pierres A éguiser razoirs, situde sur le terne 

ou thier (suivant le Gaulois du pays) de la terre et sie de Salm 

et venant (d’apres l’appelant) du chef de Guillaume La Plume, 

leur pere, et de ses autheurs, qui a tousjours et@ nommede la 

Fosse au Moulin ou la Fosse Guillaume La Plume, gisant audit 

Salme*, 
L’appellant signe J. G. Laplume ; lintimee avait nomme pour 

son proenreur son frere Guillaume La Plume, elere-jure de la 

cour de Berge, resident a Colmar, pays de Luxembourg. La veuve 

pretendait que la fosse en question s’appellait Fosse le Masson 
et qu’elle lui appartenait en totalité. Elle avait, en eonsequence, 

„fait assembler, selon l’aneien usage, les ouvriers du thier, qui 

ceondamnerent son frere a ne plus s’ingerer de faire travailler 
dans la dite fosse*. . . . Citons parmi les pieces annexes une 

„earte fignrative des carrieres &z rochers embas et contre le 

chasteau de Salme, ou l’on y tire des pierres A rasoirs“, 
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Relief d’appel: 21 jun 1708; plaids: 23 juillet - 10 dee. 
1708. Sent. du 17 juin 1709 ordonnant aux parties de „eompa- 

roitre endans 15 jours par devant le conseiller rapporteur pour 

entendre ce que leur sera propose..“. 

N® 50. — „Arnould Pontian de Belle-Vaux, a Cheaud-Royal, 

frane fief sous la protection et souverainete du Roy dans le Lu- 

xembourg, enelave dans la terre de Spanheim ou St Vith au 

voisinage de Stavelot“, app. eontre les heritiers de Philippe-Em- 

merich et de Theodore-Adolphe comtes de Metternich, d’une sent. 

du cons. de Lux. «du 12 (juin ?, 1708, aceordant main levce de 

la saisie qwil a obtenne sur les biens des dits heritiers. Ties 

diffieult@s étaient survenues au sujet de ladmodiation accordee 

en 1695 à lVappelant, par les eomtes, de leurs seigneuries de Re- 

nastein (ou Reinarstein) et Poulseur. La proeuration donnee A 

’avocat Randour le 26 juillet 1708 à Luxembourg par Arn.-Pont. 

de Bellevaulx, „residant A Chaud-Royal, en ceste province*, est 

signce A. P. De Belle-Vaul.r et porte un eachet en eire, repre- 

sentant un &eu ovale charge de 3 losanges ereus‘cs ou macles, 2 

et 1, surmontes ehaeun d’une merlette, et somme“ d’une eouronne 

a 10 perles. 

Relief d’appel: 28 jnin 1708; plaids du 30 juillet et 8 aoüt 

1708. 

N’ 51. — La dame abbesse du eloitre des Nobles Dames de 

l’abbaye d’Öuren a Treves app., contre le procureur général de 

Lux., de la sentence du eons. de Lux. du 12 mar 1708 layant 

condamnde „a vendre endcans six mois la cense de Hermes 

seituee au village de Küllieh et la mettre &z mains des sceuliers, 

à peine que la dite cense sera escheue au profit de S. M.#, 
Relief d’appel: 4 juillet 1708; plaids: 30 juillet 1708. 

N® 52. — Etienne Rossius de Libois, gentilhomme ordinaire 

du Roi Tres Chretien, residant à Paris, requerant, contre Jean- 

Bernard de Vervy, sgr. de Gommery, Jemeppe, ete., au sujet du 
sequestre des terres de Jeineppe et döpendances et de violences 

exercees sur les commissaires etablis pour ce sdquestre. 

Rossius, ayant vendu à de Vervy la terre de Jemeppe le 20 

mai 1690 et ce dernier n’ayant accompli les conditions de la 

vente, avait fait saisir et mettre en «deeret la dite terre le 6 mai 

"1707. — Les aetes du dossier eitent, entre autres: Gilles-Guill. 

de Vervy, &cuyer, sgr, de Bourdon, frere de Jean-Bernard (mai- 

Juillet 1709); J. Jamar, sgr. en partie de Masbourg (juin 1709) ; 

le banquier Beyer de Luxembourg ; feu Antoine-Salomon de Vervy, 
sgr. de Tellin, des biens duquel J.-Bern. et G.-Guill. heriteront 

je 
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après la mort de sa veuve, la dame de Tellin. Suivant Rossius, 

J.-Bern. de Vervy aurait deja vendn Bourdon au s’ de Nallet le 

8 mai 1690 aete realise à la cour de Durbuy le 3 oct. 1690) 

et Gilles-Guill. n’avait pas droit au titre de sgr. de Bourdon. 

Introduetion de la cause à Mons : 10 juillet 1708. Requete de 

Rossius: 26 sept. 1708; plaids: 9 et 26 mars 1709; sentence 
provisionnelle du 13 mai 1709 ordonnant entre autres „que 
jusqu’a autre ordonnance les commissaires &tablis laisseront à de 
Vervy la regie et jouissance de la terre de Jemeppe et depen- 

dances, ete. ; sentenee provisionnelle du 31 juillet 1709 ordonnant 

aux dits commissaires de „former un £tat en forme de tout ce 

qu’ils ont regu pendant leur regie. . . .*, ete. 

N° 53. — Les habitants de la franchise du Bas-Chäteau de 
Salm en Ardenne, app. eontre Henri Wirotius ou Virotius, offieier 

du comt& de Salm, d’une sent. du cons. de Lux. du 22 janvier 

1707 ayant deelar&e que Wirotius pouvait „eontinuer à faire taxer 
par ceux de la justice les cens, rentes et droiets compe6tans à un 

eomte de Salme sur tous les sujets de la dite comte et faire pro- 

esder contre les defaillants, tant du Bas Chasteau qu’autres, par 

les gagements et exdeutions ordinaires de justicee comme du passe“. 

Deeret de diligenee et de ‘suredance: 3 aoüt 1707. Relief: 

23 juillet 1708; plaids: 15 sept. et 1er dee. 1708. Sent. du 31 
janvier 1709 deelarant l'appel „péri et desert“ et ordonnant la 

ga 

mise A ex6eution de la sent. dont appel; sent. du 20 juin 1709 
renvoyant les appelants de leurs fins et conelusions, 

N’ 54. — Le s" Gauthier, app., eontre le sr de Breyderbach, 

eurateur des enfants mineurs du s" de Heisgen, au sujet d’une 

dette contractce par France. Oger de Mellart et Marie-Gisb. de 

Leon, sa femme, avee Phil. de Heisgen, aussi eurateur des dits 

mineurs, dette pour laquelle ces derniers avaient engage et affecte 
le monlin dit Gheysmeullen. 

Relief d'appel: 1er aoüt 1708; plaids : 1er oet. 1708. 

N® 55. — Renier Servais, marchand A Luxembourg, app. 
eontre Nieole Arnoud, veuve de Thomas Nisette, d’une sent. du 

cons,. de Lux. du 13 juillet 1708 relative à une exe&cution judi- 

eiaire faite a sa charge ala cense de Rodenscheuer alias Rodenhof, 
et requerant deerötement des elauses d’inhibition. Nieole Arnould 

etant morte le 23 dee. 1708, l’affaire fut reprise par son gendre 

Frang.-Henri Jost, marchand & Luxembourg. Relief d’appel: 2 
aoüıt 1708; plaids: 17 sept. 1708 — IT nov. 1708; sent. du 13 

avril 1709 levant les clauses d’inhibition et surscance d’exceution 

et condamnant Servais aux depens. 
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N° 56. — Renier Servais, bourgeois tanneur de Luxembourg, 

app. contre Laurent Orion, huissier d’armes extraordinaire du 

Grand Conseil de S. M. et huissier ordinaire du Cons. de Lux., 

au sujet de la m&me sent. du 13 juillet 1708 et de la möme exeeu- 

tion, et requerant deeretement des elauses d’inhibition, 

Relief d’appel: 2 aoüt 1708; plaids: 17 sept. au 13 oct. 
1708; sent. du 13 avril 1709, levant les elauses d’imhibition et 

surscance d’ex&eeution et condamnant Servais aux depens. 

N’ 57. — Les manants de Roy, app., contre Mre Jean Cou- 
lon, curé et doyen de Pondrosme. Ce dernier, — du chef de 2 

fiefs sis à Roy, l’un le Fief Henriette, relevant de la cour flo- 

dale de La Roche et qu'il a acquis, et lautre le ficf L’Aumönier, 

repris en 1693 par feu Thomas Coulon, son pere, du monastere de 

St Hubert (a charge de le relever de la cour feodale de St Hu— 

bert et de prestations d’armes et de cheval) et que lui m&me a 

releve, — pretendait ötre seigneur moyen et bas foneier de Roy 

et avait fait aux manants du village un proces devant le conseil 

de Lux., parce qu'ils „avoient laisse indefiniment leurs porques 

sur la glandee apres la St. Andre“. 

Sentenee dont appel: 8 juin 1708; relief d’appel: 3 aoüt 

1708; plaids: 22 sept. au 13 oct. 1708; deeision du 17 oet. 1708, 

ordonnant la mise a exceution de la sentenee dont appel. 

Les appelants d£elarent, entre autres, que la „haute, moyenne 

et basse justice de Roy appartient au s" J.-Bern. de Vervy, comme 

reprösentant feu Louis Roseius de Liboy à qui 8. M. l’a vendue 
par act du 15 de febvrier 1672, à condition d’en relever de S.M. 

comme due de Luxembourg“. 

Parmi les pieces annexes: 1) sent. provisionnelle du cons. de 

Lux. en date du 8 mars 1578, entre Englebert Ferrier, elere jure 

de La Roche et consorts (comme proprictaires du fief «’Henriette) 

d’une part, et J. Lambert et Ilenry Thomas, manants de’ Roy, 

d’autre ; 2) une seconde sent. provis., entre le m&eme Ferrier et 

les manants de Roy, le 15 avril 1606; 3) une sent. prononede A 

Lux. le 9 fevr. 1608 entre les heritiers de feu Engl. Ferrier, 

d’une part, et les manants de Roy avec l'abbé de St. Hubert, 

d’autre 4) une longue et intiressante sent. du grand conseil de 

Malines du 23 aoüt 1613, rendue entre les veuve et heritiers de 

feu Engl. Ferrier et J. Bottin, de Grandchamps d’une part, et 

les manants de Roy, d’autre ; toutes sentences relatives au m&me 

droit de glandce, 
Les copies de ces sentences, eollationndes par le notaire Ant. 

Gouffart de Marche, sont „Iegalisees* le 7 sept. 1708 par les 
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mayeur et &chevins de Marche, qui y font ajouter le „cachet“ de 
leur ville. 

N® 58. — Dieudonne Janson, reeeveur du comte de Leven- 

stein-Rochefort, app. d’une sent. du eons. du 28 avril 1708, contre 

Jean Grandfils, meunier de Gemeppe, qui (pretendait Janson) 

„semaneipait, au prejudiee de la banalit& du moulin de Gemelle, 

de venir cherecher avee des chevaux les mondes et brasses des 

habitants da village d’On, qui sont de la bannalit& dudit Gemeile, 

et les moudre a (GGemeppe*. 

Relief d’appel: 9 aoüt 1708; plaids: 24 sept. 1708. 

No 59. — Les habitants de Lesterny, app., contre Maitre 

Antoine Herbeaux, eure de Sibret, d’une sent. rendue par le cons. 

de Lux. le 13 juillet 1708, d&elarant qu’ils ne pouvaient eotiser le dit 

Herbeaux et les condamnant à restituer la valeur „des fruits d’une 

petite dime* qu'ils avaient fait saisir et vendre pour non paye- 

ment de tailles. (UIn aete passe A Bastogne le 7 nov. 1708 men- 

tionne le R@ Sire Pierre Henrici, eure de Bastogne, et le sr J.- 

Frang. Devillers, pratieien, comme temoins). 

Introduetion de la cause à Mons: 11 aoüt 1708. Plaids: 24 

sept. 1708. 

N® 60. — Laurent Fonein, habitant de Virton, app., contre 

Jean Maistre et Thomas George, de cette ville, d’une sent. du 

cons. de Lux. du 22 janvier 1707, „mettant parties hors de cour 

et proces, ordonnant neantmoins &A icelles d’estre plus moderez A 
l’advenir et s’abstenir des querelles et voyes de faiet. ... .*. 

Relief d’appel: 17 aoüt 1708; plaids 8 oct. — 29 dee. 1708. 

N® 61. — Renier Servais app., eontre Jean Beyer, d’une 
sent. du eons. de Lux. du 23 juillet 1708, relative, entre autres, 

au payement des contributions des seigneuries neutres ef subal- 

ternes du pays de Juliers pour l’annee 1697. 

Requöte d’appel: 25 aoüt 1708; plaids: 26 sept. 1708 au 

25 mars 1709; sent. du 9 sept. 1709. 

(A suivre.) 



9 

[a 

Euſtach von Wiltheims hifterifche Werke 
veröffentliht von Jakob Grob, 

(Fortiegung.) 

Conrardus der Dritte, ') ſechſter Graf. 

Conrardus, Guilhelmi filius unieus?) folgte jeinem Vater in 

der Grafichaft im Jahre 1131. Er hatte zum Weibe, Elifabeth, des 

Grafen von Namür Godfrieds Tochter, mit welcher er einen Sohn 

Namens Heinrich und eine Tochter Gertrud erzeugte. Diefer Sohn 

Heinricd hat die Welt verlajjen und ift in den geiftlichen Stand getreten. 

Zu Lüttich) im hohen Domftifte Saneti Lamberti zum Canonico auf: 

genonmmen, wurde er, nad) dem Ableben des Biichofs Alberonis, einhellig 

zum Haupt und Bilchof des ermeldeten Stiftes ermählt. °) 

Wohlgenannter Graf (Konrad) ift im Jahre 11744 im Herrn 

entichlafen. 

Die Anfänge der Abtei Orval. — Zu Zeiten des genannten 
Grafen Conradt, nämlich im Jahre 1131, find Religiojen und Mönche 

St Bernardi-Ordens in das Haus und Klofter Orval, in der Grafſchaft 

Ehiny, eingeführt worden, in Eriegung des PBropften und der Kanonifer, 

weldye dasjelbe lange Zeit inne hatten, und in demfelben lange Jahre ein 

1) Wiltheim gibt diefem Gonvad den Beinamen der Dritte, wohl um diefen zu 

nntericheiden von feinem Onkel, dem Bruder feines Vaters Wilhelm, der in der Grab- 

ſchrift Könrad's I., ebenfo wie Heinrich, ein anderer Sohn Conrad's I., als Graf be- 

zeichnet wird; „per manus .... Henriei comitis, Conradique comitis. Daß 

Wiltheim durch diefen Beinamen der Dritte aber nidıt ausdrüden wollte, daß Kon— 

vad der Bruder Wilhelms vegierender Graf von Yuremburg war, das zeigt er durch 
den Zuſatz: jechiter Graf. 

2) Wilhelms einziger Sobn. 

3) Heinrich II war Bifchof von Lüttih vom 12, Mat 1145 bis zum 6. Oktober 

1164 oder 1166, jedoch, nad) der allgemeinen Annahme, entſtammte er nicht den Gras 

fen von Luxemburg, fondern war aus der Familie derer von der Yeyen (Bergl. unter 

anderen Fisen, Historia Eeelesiae Leodiensis, Leodii 1642 p. 378 u. fi.) Dod) wird 

öfter ein Bilchof von Lüttich mit Namen Heinrich von Luxemburg erwähnt, fo von 

Chapeaville; nad) Neyen wäre er identifch mit Heinrich I., Grafen von Toul (1076— 

1091) (Neyen Biographie Luxembourgeoise, T. I, p. 324.) 

4) Diefe Angabe des Todesjahres des Grafen Konrad ift ſicher unrichtig, doch 

fennt man das Jahr feines Todes nicht. Schötter nimmt nad) Bertbofet und Tu Chesne 

1136 an, ohne daß eine nähere Begründung diefer Aufftellung gegeben würde. Die 

fette befannte Urkunde des Grafen Konrad ift vom Jahre 1135 (Mittelrheinifches Ur— 

tundenbud, Bd. I. S. 438 —440). Anderfeits tritt Heinrich, Graf von Namür, Schon vor 

dem 15. Oftober 1138 als Vogt von St. Marimin auf, (Mittelrheinifches Urkun— 

denbuch Bd. I, ©. 554) fo daß aljo Konrads Tod zwijchen Ende 1135 und dem 15. 

Oftober 1138 erfolgt fein muß. 
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gottjeliges und erbauliches Leben führten, aber endlich erichlafften, ein 

üppiges Leben führten und fo der Gemeinde großes Ärgernis gaben. 

Der Anfang diejes Haujes und Klojters war dieſer: 

Im Jahre 1070 waren etlihe Mönde und Religioſen St! Bene- 

dieti- Ordens aus Calabrien durch ihre Obrigkeit ausgefandt worden, in 

diejem (unjerem) Lande dus hl. Evangelium zu predigen und Unjerem Herrn 

Seelen zu gewinnen. In Lottringen und den umliegenden Orten waren 

fie längere Zeit umbhergezogen, bis fie einen pafjenden, mit Schönen Thä— 

lern, Büſchen, Bäumen und anderen bequemen Gelegenheiten wohl ver: 

jehenen Ort gefunden, der zu ihrem Vorhaben gar dienlich zu fein ſchien. 

Deswegen baten jic den Grafen von Ehiny, als den Derren diejes Ortes, 

er möge jenes Thal Gott aufopfern und ihnen im demjelben eine Woh: 

nung anweifen, allwo fie ihren geiftlichen Übungen obliegen könnten. 

Der Graf gewährte ihnen die Bitte umd übergab ihnen- den Bauplag, 

worauf dann die Neligiofen, durch ihre Arbeit und unter Beihilfe vieler 

gutherziger Perſonen, eine Feine Kirche und etliche Baulichkeiten für ihre 

Wohnung errichteten, Deden und Gefträuch ausrodeten, einen Garten 

anlegten, und dort Gott dem Allmächtigen dienten mit großer Andadıt, 

unter jtetem Gebete und Falten, zur Erbauung allermänniglid). 

Mechtildis, ?) die Witwe Godefridi mit dem Beinamen gibossus ?), 

des Herzogs im Lottringen, welcher in einer Schlacht gegen Robertum den 

Herren von Frießlandt erjchlagen worden war, hatte nur einen einzigen 

Sohn und Erben. Ws nun im Jahre 1079 die Waſſer der Samoig, 

welche die Grafichaft Ehiny durchfließt, gar hart zugefroren und diejer 

ihr Sohn, mit andern gleichen Kindern auf deſſen Eiſe jpielte, ift er 

unter das Eis, das unverjehens eingebrochen war, gefommen und ertrun: 

fen; ob welchem Berluft die Mutter unausſprechlichen Schmerz und 

Leid empfunden. Als fie nun ihr Leid in etwas zu lindern juchte, eines 

1) Dieſe Mechtildis, welche als die eigentliche Stifterin des Klofter Orval gilt, 

ift feine andere als die fo berühmte Wathilde von Banoffa, die mächtige 

Schüberin der Päpfte im Streite gegen Heinrich IV., den deutfchen Kaiſer. 

Mathilde twar die einzige Tochter und Erbin von Bonifacius, dem Markgrafen von Tuscien 

und defien Gemahlin Beatrir, der Tochter Friedrichs II, Herzogs von Oberlothringen ; 

fie war alfo eine direfte Nachkomme des Pfalzgrafen zu Wachen Nigerig, des Stamm: 

halters der fogenannten Ardennergrafen. Sie heiratete Gottfried den Budeligen, den 

Herzog don Niederlotbringen. Unter den beiden Ehegatten Gottfvid und Mathilde 

waren die beiden Herzogtümer Ober- und Niederlotbringen alfo wieder vereinigt, und 

fomit unterftand aljo aud das ganze heutige Yuremburg diejem Ebe 

paare, da der füdliche Theil Yuremburgs zu Oberlothringen, der nördliche aber zu 

Niederlothringen gehörte. Allerdings wurde ihmen, im Folge der damaligen Zeitlage, 

durch Gegenbewerber der ruhige Beſitz ftreitig gemacht, befonders in Folge des Inveſti— 

turſtreites. Gottfried IV, der Budelige fiel in der Schlacht bei Antwerpen im Jahre 

1076. 

2) Der Budelige. 
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Tages ihren Better Arnolphum, den Grafen von Chiny, befuchte, führte diefer 

jie zu obgemeldeten geiftlichen Herren, damit jie deren Wohnung, deren 

andächtiges Leben und Weſen betrachte und damit fie auch dort geiftlichen 

Troft empfangen möchte, Nachdem fie alles in Augenſchein genommen 

hatte ſie ſich, miſſammt dem Prior und den Religioien, bei einem jchönen 

Ipringenden Brummen niedergelaffen und mit ihnen fromme Geſpräche ge: 

führt, während dejjen fie ihre Hände öfter im dem Brunnen wuſch umd 

abfühlte, wobei ihrem Finger ein föftlicher, goldener Ring entglitt, 

den jie von ihrem verjtorbenen Deren Gemahl zur Ehe empfangen hatte 

und den fie jtets zu ſeinem Gedächtnis getragen. Als man den in den 

Brunnen gefallenen Wing, trog allem angewandten Fleiße, nicht wieder 

zu finden vermochte, ward darob die Fürstin von neuen Schmerzen um: 

fangen, worauf fie ihre Zuflucht zur Mluttergottes genommen und treu: 

lich um Widerbringung des Ringes gebeten und gelobt, daß jelbiger Ort 

zu ewigen Tagen dem Dienfte Gottes und jeiner würdigen Mutter zu: 

geeignet und übergeben werden jollte. Alsbald nad) ſolchem Gebet und 

Gelübde ijt der verlorene Ming mit den aufs und abfteigenden Sandför- 

nern aus der Tiefe des Brunnens herauf in die Höhe geitiegen und ſich 

jehen gelaffen, welchen die Fürftin dann mit großer Freude ergriffen, 

ihn dem ammwejenden Volke zeigte und ſagte: Schet das Gold, das 

ich geiucht, o weld) glüdliches Thal iſt diejes, das ſolches Gold hervor: 

bringt, es joll hinfünftig das güldene Thal, auf Latein aurea vallis, 

auf welſch Orval genannt werden. 

Als num genannte Fürstin auf ſolche Weife den Ring wiedererlangt 

hatte, lief fie eilends zu den geiitlichen Herren, hat Gott und jeiner 

würdigen Mutter Dank gejagt und auf ihr flehentliches Bitten von dem 

anmwejenden Grafen von Ehiny erlangt, daß er den Mönchen jenen Ort, wo 

jie begonnen ihre Wohnung zu bauen, ſammt dem anliegenden ge 

willen Grundbeſitze auf ewige Tage geichenft und übertragen; wie dann 

die Fürſtin ihnen auch eine anjehnliche große Summe Geldes freiwillig 

übergeben, um mit derjelben eine jchöne Kirche zu erbauen und vorerjt 

davon zu leben. Dies ift anno 1080 gejchehen. 

Nachdem die gedachten Mönche das Geld empfangen, und am Werfe 

waren, von den Fundamenten aus, eine viel jchönere Kirche, als die 

vorige gewejen, zu erbanen, ging gegen alle gefaßte Meinung und Doff: 

nung, den Mönchen jeitens ihres Abtes und Prälaten der Befehl jchrift: 

lich zu, allſogleich und ungeſäumt zu ihm und zu ihrem Klojter in Ca— 

labrien fi) zu begeben. Aus gelobtem Gehorſam ift denn auch aljo von 

ihnen gejchehen, jie find abgereift und haben die Kirche umvollendet 

gelaffen. 

Diejer unvorgejchene Abzug der Benediktiner-Mönche hat den Gra— 

fen Arnulphum jehr betrübt. Derfelbe iſt bald darauf, nämlich im Jahre 
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1110, im Herrn entichlafen, jein Sohn und Erbe Otho aber, wie er 

fah, daß dieje jo ftattlich zu bauen angefangene Kirche feinen Fortgang 

hatte, jondern vielmehr in Berfall gerieth, hat mit Eimwilligung des 

Erzbiichofs von Trier, als des Orts-Ordinarius, geiftliche Prieſter und 

Kanonifer an Stelle der Benediftinermönche eingeführt, und unter einem 

Bropften, als ihren Oberen, haben dieje ein ganz geiftiges Leben geführt, 

die angefangene Kirche Schließlich glücklich vollendet und ausgebaut. Als 

aber Graf Otho 1155 mit dem Tode abgegangen, haben die gemeldeten 

GBanonici, ihrem Gott zu dienen, nachgelaflen und ein böjes, ganz 

weltliches Leben geführt. Wie dies aber dem Biſchof von Verdün, er 

war aus dem Geſchlechte der Grafen von Berdün, zu Ohren gefommen, 

war er allewegs darauf bedacht, auf welche Weije er das geiftliche Wejen 

und die Übung der Andacht in Orval wieder einführen könnte und hat 

er zu dieſem Zwecke vom heiligen Bernardo etliche jeiner Ordensreligio- 

jen erhalten durch welche er die Ganonifer in der Kirche und im Kloſter 

Drval erjegte. 

Der heilige Schegelo. — Um diejelbe Zeit hat in dem Grünen: 
walt, nächſt bei diejer Stadt ein heiliger Einfiedler, welchen man ge: 

wöhnlicd den Schegel-Bruder nannte, an die vierzehn Jahre ein ftrenges 

Leben geführt, zu deffen Gedächtnis noch heute im gemelten Walde ein 

Brunnen ftcht und der Schetzels-Brunnen genannt wird. Was Adhardus'; 

ein Mönd) von Orval weitläufig bejchreibt. ?) 

Heinrich der Erfte, fiebenter Graf. 

Nachdem Graf Eonrardt, ohne in der Welt’) männliche Erben zu 

hinterlaffen, ungefähr um das Jahr 11744) geitorben, hat, als nächiter 

1) Das Leben des bi. Schegelo ift, auf Grund des Berichtes des Achardus, ge 

ichricben von dem Glervauer Mönche Herbert, felbiges ift abgedrudt in den Aeta 

Sanetorum der Bollandiften 6. Aug. II. S. 178—180 ſammt einer Einleitung zu 

diefem Yeben, ebendort ©. 175— 178. 

2) In der Originalhandſchrift Wiltheims find die num folgenden Seiten 45—50 

einjchlieglic weiß gelaffenen, ebenfo find die Seiten 12 und 13, nach dem Abichnitte über 

Siegfried und Seite 18 nach dem über Friedrich, weiß gelaſſen. Offenbar gedachte Euftach 

Wiltheim fein Werk fpäter zu ergänzen. Denn aud) fpäter ift noch öfter Kaum für 

Ergänzungen gelaffen, jedoch And nur für das 17. Jahrhundert von ihm bezichungs- 

weile feinem Bruder Alerander einige Ergänzungen nachgetragen worden, 

3) Wie vorhin gejagt, bielte Wiltbeim, den öfters als Biſchof von Lüttich genann> 

ten Heinrich von Yuremburg für den Sohn des Grafen Konrad, weshalb diefe Bemer: 

fung, daß Konrad ohme weltliche männliche Erben geftorben fei, weil, gemäß mit- 

telalterlichem Rechte, Heinrich durch feine Weihe feine Erbberechtigung verloren haben 

wirde, falls er wirklich Kanrads Sohn geweſen wäre. 

4) Wie ſchon in einer früheren Anmerkung bervorgeboben wurde, ift Graf Konrad 

icon viel früher geftorben, denn fchon 1158 tritt Heinrich als Nachfolger Konrads auf, 

in feiner Eigenfchaft als Vogt von St. Marintin. 

452 &% 



Erbe,') die Poffejfion und Niefung des Landes angetreten Graf Heinrich 

von Namür, der Sohn Gottfrieds des Grafen von Namür und der 

Ermefinde, Tochter des Grafen Friedrich von Luxemburg, % und ijt auch 

bis zu jeinem Tode in deſſen ruhigem WBefige verblieben. 

Deinrichs Gemahlin war Agnes, die Tochter eines Grafen von Geldern, 

jedod) lebte er anfänglid) mit ihr im schlechtem Ehejtande, denn, feiner 

ehelichen Pflicht vergeifend, lebte er mit einer Buhlerin, weshalb jeine Ge— 

mahlın Agnes heimlich zu ihren Freunden?) entfloh, bis endlich, durch Ver— 

mittelung ihres Blutsverwandten, des Erzbijchofs von Köln, und anderer 

Grafen und Herren, Graf Heinrid feinem böfen Leben entjagte, die 

Buhlerin entfernte und jeine Dausfran, nachdem fie fünfzehn Jahre 

von ihm getrennt gewelen, wieder zu Sid nahm.) Bon nun an 

lebte er mit ihr in gutem Frieden und Eheftande und che das Jahr 

verflofjen, gebar jie ihm eine Tochter, welcher fie den Namen Ermejinde 

gegeben. Erjt ein Jahr alt, wurde fie durch ihre Eltern dem Henrico 

comiti in Rethel et Campanis zur Ehe verjprochen?), mit der Bedingung, 

daß Ermefinde, nad dem Tode ihres Vaters, des Grafen Heinrich, beide 

Srafichaften Lützemburg und Namür erben und bejigen ſollte. 

Wegen diejem Ehevertrag ift dann zwijchen dem Grafen Heinrid) 

und dem Grafen von Hennegauw, Balduino, Streit, und Krieg entjtanden, 

Als dann aber der junge Graf von Nethell mit anderen Fürſten 

und Herren nad) Paläjtina gezogen, um das heilige Yand aus der Ge: 

walt der Ungläubigen zı befreien und, gegen die veriprodyene Treue, ſich 

"dort mit einer anderen verheiratet und unterdeſſen genannte Ermefinde 

zu heiratfähigen Jahren und Alter gefommen, hat der Graf Heinrich 

fie mit dem nicht über neun Jahre alten Theobaldo, dem Sohne des 

Grafen von Bahr *) im fahre 1193 verheiratet. 

Bald darauf it er im dem Herrn entichlafen. Man hat ihn den 

blinden Grafen genannt, weil er, im Alter von 45 Jahren, durch eine 

bösartige Krankheit das Augenlicht verloren. 

Im Jahre 1159 hat Kaiſer Gonrardt der Dritte, auf einem zu 

Straßbourgh gehaltenen Neichstage dem Erzbiichofe zu Trier, Alberont, 

die Abtei St. Marimin zuerfannt 9 Als nun die Mönde und das 

» Euſtach Wiltheim gibt Bertels als Gewährsmann an. 

2) Nach Schötter war Ermefinde die Tochter Könrads I. von Yuremburg, — 

für diefe feine Aufſtellung oermag aber Schötter Feine anderen Sewälrsmänner zu 
nennen als Dom Calmet md Bertbolet, zeitgenöſſiſche Tuellen kaun er feine angeben, 
jo daß auch bier inbelegte Behauptung gegen unbelegte Behauptung ftebt. 

3) Fremde, bier im dem mittclalterlichen Sinne von Blutsverwandte. 

4) Für diefe jene Darliollung, von welcher jene Schötters vollftändig abweicht, 
verweiſt Wiltheim auf Du Chesne. 

5) Wiltheim verweiſt cbenfalls hierfür auf Tu Chesne. 

6) Wiltheim gibt audy bier Du Chesne als Gewährsmann. 

T) Wiltheim verweift auf die Annales Trevirenses. 
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Klofter ji bei dem Grafen Heinrich, ihrem Vogt und Schirmberrn 

nicht nur gegen genanntes Urtheil beklagten, jondern aud), daß der Bi- 

jchof fie aus ihrem Kloſter verjagt und vertrieben, hat diejer, einerjeits 

um die ihm durch dasjelbe Urtheil abgejprochene Doch: und Bogtherrlid)- 

feit, andererjeitS aber auch um das Ntlofter in feinen alten Freiheiten 

und Privilegien zu erhalten, Kriegsvolf angeworben und iſt mit fünfhundert 

Mann jtrads gegen Trier gezogen, das um jene Zeit noch nicht mit Thür: 

men und Mauern verjehen war, mit der Abficht, die Stadt ausplündern 

zu lajien. Von jolhem Vorhaben aber durch ‚Friedrichen, Grafen von 

Vyanden, abgebradht, ließ er Stift und Land Trier von jeinem Kriegs— 

volf durchitreifen und berauben. Der Bifchof, der ſich zu jener Zeit 

noch am Faijerlichen Hof aufhielt, jobald er jolchen feindlichen Einfall 

in jein Yand vernommen, bat fid) alljogleich in jein Bistum begeben 

und eine Zeit lang wegen des Friedens mit dem Grafen unterhandelt, 

jedoch; vergeblich und jo traf man dann beiderjeits Kriegsvorbereitungen 

und im Jahre 1140 ftreifte der Biichof das Luxemburger Land und 

Namür und belagerte ein feites Schloß Modolfisburgh oder Roulmon 

(Rudolphimontis), der Graf aber, um die Trieriichen von der Belagerung 

abzumenden, zog mit jeinem Kriegsheere gegen Pralgell und es gelang 

ihm jelbiges in Vrand zu teen. Derentwegen wurde dann aud) die 

Belagerung aufgehoben und Pfalsel entjegt. Nachdem der Graf aufge: 

brochen, war er auf Wittlich) gezogen, hatte dieje Stadt eingenommen 

und niedergebrannt, von dort hatte er jich damı gen Dimmerode zurüd: 

gezogen, während der Biſchof ihm nacjegte, jo daß beide Heere aufein- 

ander geltoßen, ſich schlugen und der ZTrieriiche den Sieg davontrug. 

Worauf der Bilchof wieder vor Roulmont zog, jelbiges abermal belagerte, 

dasjelbe, einnahm zerjtörte und dem Boden gleich) machte. Desgleichen 

hat er die Schlöffer Manderjcheid, Gerlandium und Zolveren ſammt der 

Stadt Echternach erobert. Endlich aber ift zwiſchen dem Biſchof und 

Grafen, pridie Nonas Januarii 1146"), zu Speier durch höchftgemeldeten 

Kaifer und andere Neichsfürjten ein Friede geſchloſſen worden, durd) 

welchen beftimmt wurde, daR das Schloß Noulmont zerjtört bleiben und 

nicht mehr aufgebaut werden jollte, aud) der Graf den Biſchof und jeine 

Nachkommen nicht mehr befriegen sollte, ?) 

Als dann darnad) der Erzbiichof Wibero, 15 kalend. februarii 

1152 more Trevir.®), im Deren entichlafen und Dellenus *) in deſſen Plag 

1) 4 Januar 1147. 

2) Die FFriedensurtunde iſt abgedrudt Band 1 Seite 600—602 des Mittelrheini: 

chen Urkundenbuches. Doch wird deren Echtheit angezweifelt. 

3; 15. Januar 1153, nad) andern Angaben jedod) wäre Albero am 15. Januar 

1152 geftorben. 
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erwählt worden war, hat gemelter Graf mit Hülfe Sigefrido, Grafen 

zu Bianden, wegen der Mariminiichen Angelegenheit das Stift Trier 

ein zweitesmal befriegt, aber bald wieder Frieden gemadht. !) 

Fortſetzung folgt.) 

Net vill, ann dach genoch. 
— 9 —— 

Gesi der net dé grenge Béêmchen 

Heich op der Kirchtürmsmauer stö'n ? 

Wei kann hien do dach virukommen, 

Dät muss & sceh verwonnert frö'n. 

Als klenge Kier gouf hi® wahrscheinlech 

Vum Wand emol dohi gedrö'n, 

E fond zwar net e melle Bu*dem, 

Ann «dach blo"f hien do ganz eleng, 

A schéckt seng Würzlen d’Nahronk sichen 

No lenks a röchts alt teschend Steng. 
Sou gouf he grouss a krüt och Blieder 

A Bleien u sein dönne Stronk ; 

Den Hörrgott sehéekt em wu®sbar Wieder, 

De Sonneschein mam neld’gen Dronk. 

A stirmt a wannt et 'mol do u®wen, 

Dass (Stecker fleien denn ann deck: 

Sein Hierz bleiwt ro%eg trotz dem Wieder, 

Nom Ilimmel kuckt sei fromme Bleck, 

De Stürm, de get eriwer. 

0 Bömehen op der Mauer, 

Du sös a weiss ons Menschekanner, 

Wei weinex mir dach neldeg hun. 

E fresche Mutt a feste Buedem 

Ann d’'ottvertraun am Iweldrun: 

Wien dät hu®i, brauch scch net ze krenken, 

Den Herrgott werd de Rescht schon dun. 

H. M. 
—— EEE ——— — 

1) Tiefe ganze Taritellung berubt ebenfalls auf dem einfeitigen Berichte der Gesta 

Trevirorum (Monumenta Gormanie Seriptores Bd. 8, S. 253— 254) und gilt 

deshalb von diefer, was von den früheren Zerwürfniſſen zwiſchen Trier umd Puremburg 

geſagt worden ift 
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La Maison Frangaise de Luxembourg 
par Alfred LEFORT. 

CHAPITRE I. 

LA MAISON SOUVERAINE DE LUXEMBOURG 

(963—1457). 

$ Ir. — Premiere maison de Luxembourg (963 —1136). 

(Suite). ') 

Henri I le Vieil [2] (998— 1027). ®) 

Le fils ain& de Sigefroy, Henri, avait reeueilli, du vivant de 

son pere, la succession de son onele Giselbert, troisieme fils du 

comte Vigerie et de Cunegonde, mort abb& de Saint-Hubert. 3} 

1) Voir les numeros de juillet, aoüt et septembre. 

2) Nous ne donnons que des notes très breves sur les autres comtes 

souverains de Luxembourg. renvoyant, pour plus amples details, aux ouvrages 

d’Andre Du Cuesne, du P. BertHoLeET et du Dr Scn&TTenr. 

3) Abbaye de Saint-Hubert. Vers le milieun du Vme si6ele, saint Materne, 

eröque de Tongres, &leve une &glise, dediee à saint Pierre, dans le centre 
de la foröt d’Ardenne, pres d’un chäteau-fort appel& Ambra. Ruine par les 

Huns, cette @glise est relevee en 687 par Berögise, aumönier de Pépin d’He- 
ristal, qui la confie à des religieux du eelebre monastere de Saint-Trond, 

pres de Liege. Valcand, evöque de Liege, y ajoute des constructions, sur les 

bords d'une fontaine appelee Andage et y installe des eleres qui en prennent 

le nom. En 817, ces elercs sont remplaces pas des religieux benädietins venus 

du monastere de Saint-Pierre de Liege, fond€ par saint Hubert. Et, le 24 

septembre 825, le corps de saint Hubert, ayant &t& retir& de l’Cglise Saint- 
Lambert de Liege, fut eonfit aux moines d’Andage. A partir de cette &poque, 

labbaye d’Andage prit le nom d’abbaye de Saint-Hubert. Elle subsista jus- 

qu’a la Revolution. Son dernier abbe, Dom Nicolas Spirlet, chasse par les 

Frangais en 1794, alla mourir en Prusse. En 1796, les derniers religieux 

furent expulsds et les bätiments vendus comme biens nationaux. L’eglise, 

rendue au culte en 1808, a ete restaurde et enrichie par le roi Leopold Ier 

de Belgique. Quant aux bätiments, ils servent de maison de correetion pour 

les jeunes detenus. 

Saint Hubert d’Aquitaine, @evöque de Maestricht et de Liege, patron des 

ehasseurs, Marie en 682 avec Floribanne, fille de Dagobert, comte de Lor- 

raine. Converti, pendant une partie de chasse, par l’apparition d’un cerf 
portant entre ses bois un erueifix. En 685, sa femme “tant morte, il embrasse 

la vie monastique, renonce A ses droits sur le duehé d’Aquitaine et vient se 

fixer dans la fort d’Ardenne, pres du monastere d’Andage. Successeur de 

saint Lambert sur le siöge de Maestricht, il devint ensuite ev@que de Liege, 
oü il mourut le 30 mai 727. L’Eglise ceölöbre sa füte le 3 novembre. 
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Devenu comte d’Ardenne et de Luxembourg A la mort de 

Sigefroy, il recut en 1003, dans une diete solennelle tenne a Ra- 

tisbonne, linvestiture du duch“ de Baviere, des mains de son 

beau-frere l’empereur Henri II (le mari de sainte Cund“gonde). 

Mais, à la suite de luttes contre l’einpire, il perdit cette dignite 

dans laquelle il ne fur réintégré qu’en 1017. 

Henri I® de Luxembourg, mort edlibataire en 1027, fut en- 

terr® dans son duch@ de Baviere, au convent d’Österhofen, qu'il 

avait relev@ de ses ruines. Il eut pour successeur son neven Henri, 

l’aine des fils de son frere Frederie, le seul des fils de Sigefroy 

qui ait laisse des enfants., 

Henri II le Jeune [3] (1027—1047). 

Heritier des biens que posscdait Frederie, son pere, dans le 

pagus Mosellanus, il reeueillit, à la mort de son onele Henri I, 

la majeure partie du comté de Luxembourg, ainsi que l’arouerie 

des abbayes de Saint-Willibrord et de Saint-Maximin, eharge qui 

a été toujours hercditaire dans la maison de Luxembourg. !) 

Il fut investi du duche de Baviere par l’empereur Henri III, 

en 1042, à Bäle, et, comme son predecesseur, reumt ainsi sous 

son autorit@ la Bavicre et le Luxembourg, 

Mort, sans enfants, le 14 octobre 1047, il fut inhumd a Troves, 

dans l’abbaye de Saint-Maximin, à laquelle il avant fait donation 

du village de Sehuttrange (Schüttringen, et de l'é!prlise de Lutzel- 

kireh (Usselskirche pres de Kattenhofen. 

Son frere Giselbert, jusque-la comte de Salın, lui succéda 

dans le eomte de Luxembourg. 

Giselbert [4] (1047-1056 59. 

Comte de Salm et eomte de Luxembourg, il est, eommme ses 
prelecesseurs, adrocatus des abbayes de Saint-Willibrord et de 

Saint-Maximin,. En vette derniere qualite, il eut, avee Varcheveque 

de Treves, Poppo, des differends qui furent tranchés par Tinter 

vention de son frere Adalbert IIT, evöque de Metz. 

Sous son regne, la population de Luxembourg s’ctait acerue 

Ace point qu'il fallut, en 1050, &largir l’eneeinte et construire un 

nouveau mur flanqué de douze tours quadrangulaires d’environ 

quarante pieds de hauteur. Devant Je mur W’eneeinte était un large 

1) SciuueTrer, 155%, p. 
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fosse (sur l’emplacement de la rne du Fossé actuelle, Graben- 
gasse). ’) 

(iselbert mourut entre les années 1056 et 1059 et fut enterre 

egalement dans labbaye de Saint-Maximin. 

De ses trois fils, Y’aine, Conrad, lui suceeda. 

Conrad I [5] :1056-- 58;— 1086). 

Comme son pere, Conrad eut de longs démélés avce larche- 
vöque de Treves, qui était alors Eberhard. Il le fit, m&me, prisonnier 

en 1059, pendant une tournde de confirmation aux environs de Was- 

serbillig. Excommunié pour ee fait par le pape Alexandre II, il 
dut faire amende honorable A l’archevique dans le döme de 

Treves, et entreprendre un ptlerinage a Jerusalem. Pendant son 

retour de Terre-Sainte il mourut en Italie le 8 aoüt 1086. 

Avant son d“part pour la Palestine, il avait fond&-le 2 juillet 

1083, dans le faubourg de Clausen, labbaye des Benddietins de 

Munster ol il fut enterre. ?) C'est aussi pendant son gouverne- 

ment que Arnoux Il, eomte de Chiny, jeta en 1070 les fonde- 

ments de la e&@lebre abbaye d’Orval. ®) 

1, De ertte seenndo enceinte de 1050, il subsiste encore une tour carree, 

Hanqute de deux tours demi-rondes, au sommet de la deseente de Pfaffenthal. 

2) L’ancienne abbaye de Munster avait et“ construite sur une petite &mi- 

nenee, vis-A-vis de la porte du ehäteau-fort, A lentree du faubourg de Ulau- 

sen. Conrad en eonfia la eonstruetion Ason fils aine Rodolphe, alors abbé de 

Sainte-Vanne. Rodolphe devint le premier abb& de cette c@l&bre abbavre de 

Munster, qu'il dedia a Notre-Dame de Luxembourg. 

L'abbaye de Munster exista sur cet einplacoment jusqu’en 1543. L’empe- 

reur Charles-Quint la fit alors demolir comme formant un obstacle A la de 

fense de Ja ville. (Une stele marque anjourd’hui son ancien emplacement.) 

En 1691, elle fut reconstruite dans le faubourg du Grund, sur la rive droite 

de V’Alzette. Des additions eonsid£rables y avaient été faites en 1720. Dösaf- 

foetee A Ja Revolution, elle sert aujourd’hui de prison centrale 
3) L’abbaye d’Orval (dans le Luxembourg belge, pres de Neufchäteau) 

fonıl&e par des religieux Benälietins venus de Calabre: „in Arduenne sylv« 

finibus diu quwsitum loeum reperiunt, et ad Auream nunc, tunc autem 

valde horridam Vallem dereniunt.) (Henrıqguez, de Ordine Cist. 1, 2.} Au- 

rea vallis, d’ot Orval, d’apres uns lögende qui fait retrouver aA la duchesse 

Mathilde, zräce anx prieres des religieus, son anneau nuptial en or qu'elle 

avait perda et qui a, +lepnis lors, fignr® an centre des armoiries de l’abbaye 

d’Orval. Les religieux ayant été rappelös en Italie, Othon, ceomte de 

Chiny, y &tablit en 1110 des chanoines reguliers qui y resterent jusqu’en 

1131. A cette &poque, Albert. eomte de Chiny, la donna à saint Bernard, qui 

vonnit de fonıler le monastere de Citeaux, de la reforıne benedietine. Saint 

Bernard vint visiter Orval et y envoya sept de ses religienx designes par 

Guy, abbé ds» Trois-Fontaines, du dioe"se de Chälons-sur-Marne. Ües religieux, 

avee leur premier abb& Dom Constantin, prirent possession de l’abbaye d’Or- 
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Conrad s’appliqua également A £paiser les divisions, déjà 
tres ardentes et qui durerent encore pendant des siteles, entre 

les deux monasteres unis et rivaux de Stavelot et de Malmedy.") 

De sa femme Clömence, comtesse de Longwy, Conrad I eut 

eing fils et deux filles: Deux de ces fils, Henri et Guillaume, 

lui suceédérent dans le comte de Luxembourg. 

Henri III [6] (1086— 1096). 

Les historiens ne signalent aueun fait saillant au eours de 

ses dix anndes de gouvernement. 

Guillaume I [7] (1096— (1128 

Le eomte Guillaume fut le premier qui prit dans les actes le 

31). 

titre de Comte de Luxembourg.?) Il eut aussi de graves differends 

avee Bruno, archev&que de Treves, au sujet de Fabbaye de Saint- 

Maximin en 1122 et 1127. Il encourut m&me l’excommunieation 
de l’eglise. On ne sait pas exactement la date de sa mort arrivee 

entre les annees 1128 et 1131. II fut enterr« pres de son pére 
dans l’abbaye de Munster. Son fils unique Conrad lui suceeda. 

C'est au commencement du gouvernement de Guillaume let qu’eut 

lieu la premiere eroisade de (odefroy de Bouillon (1095— 1099). 

Les eomtes et les nobles luxembourgeois ne prirent guere tout 

d’abord part aux croisades, oceupes qu'ils étaient à organiser 

’administration du pays et à soutenir l’empereur Henri IV dans 

sa lutte eontre le pape Gregoire VII. Toutefois, on peut eiter 
quelques uns d’entre eux qui se joignirent aux premiers croiscs : 

val le 9 mars 1151. Wenceslas, premier due de Luxembourg, y fut enterre 

en decembre 1383. L’&glise de Saint-Walfroy lui avait et& reunie en 1240. 

L'abbaye fut brülee le 23 juin 1793 par la brigade du general Loison envoyde 

par Carnot contre les Autrichiens qui oeeupaient le Luxembourg. On connait 

la eöl&bre prophetie, dite du „Moine d’Orval“, qui fit tant de bruit au eom- 

mencement du XIX® sicele. (Of. Jeantın, Les Chruniques de labbaye d’Or- 

val. Nancy, 1850.) 
1) Les monasteres de Stavelot (Stabulum) pres de Liege, et de Malmedy, 

(Malmundarium) pres d'Atx-la-Chapelle, fondes par saint Remnelo, evöque 

de Liege, en 651, sous le r&ögne de Sigebert II, roi d’Austrasie, et eonfies 

par lui ü des religieux benelietins. Saint Remacle mourut i Stavelot en 675. 

Ce fut l'origine de la primaut& que les moines de Stavelot röclamerent tou- 

jours sur eeux de Malmedy, voulant que l’abb& eommun füt pris dans leur 

monnstere. 

2) Dans une eharte de 1063, relative ü la fondation d’un monastere pres 

de Coblenee, on lit: „Hujus comstitutionis testes sunt ..„ Henricus Dux 

de Limbourg, Wilhelmus Comes de Luceleburg .. .. .* (Berrnoner, Ill, p. 312, 

n, t.) 
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Adalbert, pr&vöt du chapitre de Metz, frere du eomte de Luxem- 

bourg; Walther de Strassen; Richard de Vianden; Franz et 

Sigemar de Grevenmacher. !, 

Conrad II [5] (1128—31)— 1136). 

Ce huitieme eomte de Luxembourg, dernier deseendant mäle 

de Sigefroy, n'a laisse aucune trace dans l’histoire de son pays. 

ll mourut, sans enfants, en 1136 et fut enseveli &galement dans 

l’abbaye de Munster. | 
Avee lui s’cteignait la ligne maseuline direete de la maison 

d’Ardenne-Luxembourg, qui avait ainsi duré pendant cent-soixante- 

treize ans seulement. Le comté de Luxembourg passe alors aux 

deseendants d’une fille de Conrad I, Ermesinde marice en secondes 

noces au comte Godefroy de Namur, et son fils aind, Henri, de- 

vient comte de Luxembourg, auteur de la branche de Namur- 

Luxembourg. 

s II. Maison de Luxembourg-Namur (1136—1247). 

Henri IV Z!'Areugle |9] <1136—1196), comte de Luxembourg et 

de Namur, 

Ermesinde, l'ainée des filles de Conrad I, avait Epouse en 

premieres noces Adalbert I", eomte de Dasbourg. Devenue veuve, 

elle se maria en secondes noces avee Gedefroy de Namur. Elle 

en eut plusieurs fils. Leur aind, Henri, deja administrateur des 

comt‘s de La Roche et de Durbuy, du vivant du comte Gode- 

froy, son pere, devint comte de Luxembourg, en 1136, à la mort 

de son eousin sermain Conrad Il. Au deecs du eomte Gode- 

froy, en 1139, ıl Iui sucecda dans le comté de Namur. 

En sa qualit@ de eomte de Luxembourg, il Ctait adrocatus 

des abbayes de Munster, de Saint Willibrord et de Saint-Maximin, 

et c'est en raison de cette charge qwil eut avee les archeveques 

de Treves Alberon et Hillin des differends — presque tradition- 

nels — qui se terminerent en 1147, à la diete de Spire, par la 

renonelation du comte Henri a l’arouerie de Saint-Maximin. A la 

mort d’Alberon, Henri voulut reprendre ses anciens droits, mais 

l'archevéque Ihllin, pour éviter une guerre imminente, ceda en 

change au comte de Luxembourg la petite ville de Greven- 

macher (1155). 

Avant de partir en Palestine, Godefroy de Bonuillon avait 

ecde son duch‘ A Veveque de Liege Otbert. Le comte Reuaud 

1) Scnostren, Histoire du Luxembourg, p. 27. 
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de Bar, parent &loign® de Godefroy, offrit a Alberon, successeur 

d’Otbert, de racheter le duch“. Sur son refus, Renaud s’empara 

de vive force de la forteresse de Bouillon (1134). Sept ans apres, 

avec l’aide du comte Henri de Luxembourg qui, malgre sa quasi- 

eceite, accomplit dans cette affaire des prodiges de valeur person- 

nelle, 1) Alberon parvint à recongucrir Bonillon, que Renaud dut 

abandonner le 22 septembre 1141, apres un siege de plusieurs 

mois. 

En 1170 et 1172 le eomte Henri IV, avee l’appui du comte de 

Hainaut, Baudouin IV, soutint deux zuerres heurenses (1170 — 

Bataille de Carnieres) contre le due Henri III de Limbourg qui 

refusait au eomte de Luxembourg le serment de fidelite qu’il Tui 

devait comme suzerain du marquisat d’Arlon. 

En 1157, äge deja de soixante ans, Henri IV se marie avee 

Laurence, fille de Thierry d’Alsace, comte de Flandre ; mais cette 

princesse meurt trois ans apres, sans enfants. Henri, ne songeant 
pas, alors, A un nouveau mariage, et desireux d’assurer la trans- 

mission reguliere de ses droits souverains, institue pour son heri- 

tier des comt‘s de Luxembourg et de Namur, d’abord son beau- 

frere, le comte Baudouin IV de Hainaut, qui avait epoust sa sıeur 

Adelaide; puis, & la mort de celui-ci, son fils Baudouin V. 

Mais, en 1172, Henri l’Aveugle se deeide sondainement à se 

remarier, Il &pouse Agnes, seur du comte de Gueldre. Peu apres, 

à la suite de disseutiments survenus entre les époux, Henri re- 

pudie Agnes et confirme expresscment, en 1184, la donation qu'il 

avait faite A son neveu Baudouin V. 

Quelques anndes se passent ; Henri tombe gravement malade 

et rappelle aupres de lui l’&Epouse repudice, En 1187, Agnes met: 

au monde une fille, qui regoit le nom d’Ermesinde. Henri ’Aveugle 

avait alors pres de quatre-vingt-dix aus! Par la naissance de 

cette fille, Henri se eonsidtrait comme deli de ses engarements 

envers le eomte de Hainaut. Mais celwi-ei, loin d’aeeepter une 

telle situation, se prepara A revendiquer par les armes les droits 

qu'il tenait des donations antérieures. 

Le comte de Luxembourg, afın d’assurer & sa fille la pro- 

teetion d'un puissant seigneur pour la defense de son heritage, 

la fianga, des läge de deux ans, à Henri, fils du ecomte de Cham- 

pagne, accepte par la noblesse des deux pays comme son futur 

souverain, mais vu dun mauvais «il par les seigneurs allemands 

1) Prodiges que devait imiter, près de deux sieeles plus tard, un de ses 

descendants, Jean l’Aveugle, & la bataille de Cröey (26 aoüt 1346). 
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qui eonsideraient (deja!) le Luxembourg comme un fief de l’em- 
pire d’Allemagne. 

De son eöte, Baudouin fit appel à l’empereur Frederic Bar- 
berousse qui maintint l’acte de donation consenti par Henri 

l'Aveugle. La guerre se prolongeant, l’empereur Henri VI et le 

roi de France Philippe-Auguste se d@eiderent à intervenir comme 

mediateurs. Ils deeiderent qu’& la mort de Henri l’Aveugle, Bau- 

douin anrait le comte de Namur, et le comte Henri de Champagne 

ceux de Durbuy et de La Roche. L’empereur, comme suzerain, 

se röservait de disposer du comt@ de Luxembourg, consider 
comme un fief masculin relevant de l’empire. Et plus tard, il en 
donna l'investiture A son fr&re Othon de Bourgogne. 

Alors, le comte de Champagne renonga & son union avec 
Ermesinde qui, peu apres (1192), fut fianede au comte Thibaut 
de Bar. 

Henri l’Aveugle n’avait pas accept& les deeisions des souve- 

rains mediateurs. Il recommenca la guerre, ligu& avec Henri II, 
duc de Limbourg, Godefroy III, due de Brabant, Frederic TI, 

comte de Vianden et les eomtes de Hollande et de Juliers. Mais, 

il fut battu, avee ses allies, A la sanglante bataille de Neuville, 

sur Ja Mchaigne, le 1er aoüt 1194. Baudouin de Hainaut s'éempare 

aussitöt de Namur, de Durbuy et de La Roche et, ainsi, l'héritage 

de la jeune Ermesinde se trouve fortement compromis. 

Deux ans plus tard (1196), Henri l’Aveugle mourait a lab- 

baye d’Echternach, ägé de pres de cent ans. D’apres ses volontes 
dernitres, sa depouille mortelle fut transportce A l’abbaye de 

Floreffe, a cöte de celle de ses parents et de sa femme Agnes. 

Ermesinde [10] (1196— 1247). 

A la mort de son pere, Ermesinde avait neuf ans A peine, 
Le comté de Namur, son h£ritage patrimonial, &tait, à la suite de 

la derniere guerre, passe entre les mains de Baudouin V de 

Hainaut, qui le transmit à son second fils, Philippe. En outre, 
dans V’interv .lle, l’eıwmpereur Henri VT, en qualite de haut suzerain, 

avait remis A son frere, Othon de Bourgogne, le comté de Luxem- 
bourg devenu vacant. Du brillant heritage qu’elle aurait pu 

attendre, il ne restait done à la fille d’Henri l’Aveugle que quelques 

biens allodiaux. !) 

Fianece, des l’äge de deux ans, a Henri II, fils du comte 

1) ScHoEtTer. ist. de Lux. p. 35. 
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de Champagne, Ermesinde passa en France les premieres anndes 

de son enfanee, Comme nous l’avous vu, ces fiangailles furent 

rompues, pour ne pas mettre au pouvoir d’un prince frangais un 

fief „allemand“ aussi important que le comté de Luxembourg. 

En 1197, bien que n’ayant encore qu'une dizaine d’anndes, 

Ermesinde &pouse Thibaut, comte de Bar, avee qui on lavait 
fianede en 1192. En vue de cette union, Thibaut avait deja traite 

avee Othon de Bonrgogne, pour en obtenir la renoneiation en sa 

faveur au comt‘ de Luxembourg, ou pour lui racheter ses droits. 

— Ermesinde rentra ainsi dans la jouissance d’une partie de son 

patriımoine et obtint, avee le Luxembourg, les comtes de La 

Roche et de Durbuy. 

Le desir tout naturel d’Ermesinde et de son mari de recou- 

vrer tout le patrimoine d’Henri l’Aveugle et, en partieulier, 

son tief familial, le comt& de Namur, — qui Ini avait été enleve 

en 1194 par Baudouin de Hainaut, — les entraina, aussitöt apres 

leur mariage, dans une lutte tres vive avee le fils de Baudouin, 

le eomte Philippe de Namur. 

Apres des vieissitudes diverses, qui en prolongerent la duree, 

ce conflit se termina par un traite de paix, conelu le 26 juillet 

1199, et sign& au monastere de Saint-Mödard, A Dinant, — traite 

tr&s favorable aux revendications d’Ermesinde. Elle obtenait tout 

le territoire à droite de la Meuse, depuis Namur jusqu’a la foröt 

d’Arche, e’est A dire les comtes de Durbuy et de La Roche et 

plusieurs autres loealits importantes. 

Quelques auteurs ont fait assister Thibaut de Bar & la ba- 

bataille de Bouvines (27 aoüt 1214), mais & tort, Thibaut, d’apres 

le cartulaire de l’abbaye de Gorze, étant mort dans ses terres, 

le 12 fevrier de eette meme annde 1214. Jl ne laissait, de son 

union avee Ermesinde, qu’une fille unique, Elisabeth, maride vers 

1218 a Valeran le Long 
>r 

II de Limbourg, second mari de sa mere,. Par son testament, 

seigneur de Fauquemont, Als de Valeran 

Thibaut de Bar légnait à sa femme la chätellenie de Marville. 

N fut inhum& dans labbaye de Saint-Michel, nupres «du eomte 

Renaud II de Bar, son pere. 

Ermesinde n’avait alors que vingt-sept ans. Elle tut, de 
suite, demandde en mariage par deux princes, ses voisins : Ilenri, 

comte de Vianden, et Valeran III de Limbourg, marquis d’Arlon 

(devenua due de Limbourg en 1221). Bien que Valeran füt veuf 

et pere de deux fils, ce fut lui qu’Ermesinde préféra, söduite par 
la grande reputation de loyaute et de bravoure qu'il avait aeqnise 
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depuis longtemps. Le mariage eut lieu au mois de mai 1214, 

trois mois à peine apres la mort de Thibaut de Bar! 

Par son contrat de mariage, qui nous a été conserve, Vale- 
ran, — du ceonsentement exprös de son pere, le duc Henri III 

de Limbonrg, qui venait de l’en gratifier dans ee but, — donnait 

et constituait en dot A Ermesinde le marquisat d’Arlon, qui fut 

ainsi reuni au eomte de Luxembourg, pour n’en ötre plus separe. ') 

Valeran et Ermesinde devinrent ainsi la souche de la glo- 

rieuse et puissante maison de Limbourg-Luxembourg. 

Peu de temps apres son mariage, Valeran fit valoir, les armes 

a la main, les droits de sa femme sur la totalit@ du comt« de 

Namur, defendu alors par Pierre de Courtenay, mari de Yolande, 

seur et heritiere du comte Philippe de Namur, appele Philippe le 
Noble. Cette guerre ne donna que de mddioeres résultats. Valeran 

dut rentrer dans le Luxembourg et accepter de Philippe, fils de 

Yolande, un nouveau traite, signé egalement à Dinant le 13 mars 

1223. Il ne faisait, d’ailleurs, que eonfirmer celui du 26 juillet 

1199. 

Valeran, troisicme due de Limbourg de ce nom, marquis 
d’Arlon, eomte de La Roche, et dixieme eomte de Luxembourg, 

mourut vers le mois de juin 1226, au retour d’un voyage en 

Italie oü il avait accompagne le jeune roi Henri VII, fils de 

’empereur d’Allemagne. 1 fut inhumd& dans l’abbaye de Roldue.?) 
On inserivit sur son tombeau l’&pitaphe suivante : 3) 

Iste fuit talis virtutibus, imperialis 

Majestas similem neseivit habere per orbem, 

Lemburg dux, archos Arlon, comes in Lucelemburg. 

Walramus dietus, dux Henrieus pater ejus. 
Il laissait, de son mariage avee Ermesinde, trois enfants: 

1) Ce contrat se trouvait aux archives du duch“ de Luxembourg. II 

eontient Ja elnuse suivante: „Ego Waleranus, filius Henriei, Ducis de 

Lemborch et Marchio Arlunensis, castrum meum de Arlun, cum omnibus 

appendieiis tam in hominibus quam casamentis et rebus omnibus ad idem 

castrum pertinentibus, laude et assensu prwdieti patris mei Dueis et fratrum 

meorum .... et fillorum .meorum .... domin® Ermesind®e, Comitisse 

Luceleburg et Iuppis, uxori mer, in legitimam dotem contuli et concessi.* 

(Andre Du Cuesse, Zlistoire de la Maison de Limbourg, pr. p. 63; BrR- 

THOLET, IV, p. 320 et pr. p. XLV ; Ernst, Histoire du Limbourg, IV, p. 13.) 

2) L’abbaye de Roldue (en allemand Closter-Rode) situee dans Ian sei- 

gneurie de ce nom pres d’Aix-la-Chapelle, la plus aneienne de l'ordre des 

ehanoines reguliers do Saint-Augustin «ans le dioeese de Liege, fut fondee 

en 1104 par un chansine de eathödrale de l’evöche de Tournai, alors r&uni 

avec celui de Noyon. (Cf. Ersst, II, p. 282 et sqq.) 

3) Ernst, IV, p. 61. BERTHOLET, IV, p. 373. 
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Henri, dit le Blond, qui devint eomte de Luxembourg ; Gerara, 

seigneur de Durbuy, Roussy et Villance; et une fille (l'ainée) 

Catherine, marice en 1225, à läge de dix ans, au due Mathieu II 

de Lorraine, 
Devenue veuve pour la seconde fois, la comtesse Ermesinde se 

consacra en entier a administration du eomte de Luxembourg et des 

nombreux fiefs qui en relevaient, Son administration, qui dura encore 

pendant vingt-et-un ans, toujours sage et prudente, mais eelairee 

et lib@rale, fut des plus prosperes et des plus heureuses pour son 
pays. Organisation de sa eour et, pour r&gler les querelles et les 

differends juridiques entre les nobles et surveiller leurs rapports 

avec leur souverain et avce le peuple, institution d’un Tribunal 
de la Noblesse (sitge des Nobles) (1245), ayant A sa töte le ma- 

r«chal de la Noblesse, erc& en 1223. 

Elle cherche A £tablir le regime municipal comme en France, 

et accorde des lettres d’affranchissement aux villes d’Echternach 

(1236), Thionville (1239), Luxembourg (1244). 

Des eouvents en grand nombre ct des fondations pieuses, 

repondant aux besoins de l'époque, sont etablis ou confirmes par 
Ermesinde: couvent des Franeiseains-Reeollets') (place Guillaume), 

en 1223; priorat de Marienthal en 1236; abbayes «de Bonnevoie ?) 

(1234), Useldange (1217), Differdange (1235); höpital a Bastogne 

(1237); abbaye du Saint-Esprit à Luxembourg?) (1234); maison 

des ehanoines reguliers de Saint-Augustin a Houffalize (1236 et 

1243): congregation des Templiers a Rodt; abbaye de Claire- 

fontaine (1214).%) 

) Les Cordeliers &tablis par saint Frangois d'Assise (mort le 4 oetobre 

1226) furent remplacös, en 16140, lors de la seeonde reforn.e franeiseaine, 

par des Reeollets qui s’y maintinrent jusqu’a la Revolution. Leur &glise #tait 
la plus belle de la ville. (Ci. Meryav, Voyages, Manuserit & la bibliothöque 

de Luxembourg.) 

2) Couvent de religieuses de l’ordre de Citeaux, aux portes de Luxem- 

bourg, fonde, d’apres le P. Alex. Wiltheim, A la fin du XlIe sieele, vingt ou 

trente ans apres la mort de saint Bernard, 

3) Sur un rocher dominant le ruisseau de la P£trusse, en un endroit 

appele eneore aujourd’hui le Saint-Esprit. Couvent de religieuses de l'lordre 

de saint Frangois d’Assise (filles penitentes de sainte Marie-Madeleine) qui 

embrasserent en 1264 la rögle de sainte Clairo d’Assise. En 1684, apres le 
sicge de Luxembourg, Vauban transforma le couvent en casernes qui existent 

encore en partie. Les religienses clarisses furent transferces, en 1691, au 

Pfaffenthal, dans un beau monastere dont lempereur Joseph II les expulsa 

en 1784. (Cf. MrrsarY, loc. eit.) 

4) Abbaye de filles nobles de V’Ordre de Citeaux, A quatre lieues de 

Luxembourg, dans la direetion d’Arlon. Eut pour abbesse, en 1270, Margue- 

rite, fille d’Henri le Blondel. 

® 8 

— 465 



ci 
Pendant tout son rögne, Ermesinde poursuivit un double but » 

augmenter la puissance et l’&clat de sa maison, ameliorer la situa- 

tion materielle et morale de ses sujets. Quel plus beau röle pour 
un souverain! Par son union avee Thibaut de Bar, elle avait 

acquis Marville et Arraney. Valeran lui avait apporte en dot le 
marquisat d’Arlon. Plus tard, elle aequit Thionville, la seigneurie 
de Falkenstein, une partie de celle de Diekirch, Bittburg, Ligny 

et Dahl. De nombreux seigneurs viennent se placer sous sa 

suzerainete. Elle eonfirme le privilege accord& par son pere ä 
l’abbaye de Münster, pour la direetion et la surveillance des @coles 

de la ville et du pays. 

Tres populaire, elle mourut le 17 fevrier 1247, emportant 

avec elle l’estime et les regrets de ses sujets. Conform&ment A sa 

volont‘, elle fut inhumde dans cette abbaye de Ülairefontaine 

qu’elle avait fondee et que, quelques jours avant sa mort, elle 
venait de richement doter. 

Son fils aine, Henri, dit le Blondel, lui succéda et fut le 

premier comte souverain de lillustre branche de Limbourg- 

Luxembourg, qui gouverna le pays pendant plus de deux 
cents ans. 

s 3. Maison de Luxembourg-Limbourg (1247—1457). 

Henri V le Blondel ou le Grand [11] (1247—1281). 

Henri le Blondel continua l’extension du comte de Luxein- 
bourg, si bien commencee par sa mere. Marie en 1240 avee 

Marguerite de Bar, fille de Henri II, comte de Bar, elle lui ap- 

porte en dot le chäteau et la seigneurie de Ligny-en-Barrois, avec 

cette condition que lui «et ses successeurs tiendraient ces possessions 

eomme fiefs du eomte de Bar. 

Au mepris de cette clause, Henri V ayant, en 1256, transmis 

au comte de Champagne le droit de suzerainet‘ sur la seigneurie 
de Ligny, le eomte de Bar profita d’une guerre entre le due de 

Lorraine et l’&vöque de Metz, pour se ranger du parti de l'évêque 
et entrer ainsi en lutte avec Henri de Luxembourg, qui soutenait 

le due de Lorraine. La premiere reneontre eut lieu a Preny, pres 

de Pont-a-Mousson, le 14 septembre 1266. Non seulement le comte 
de Luxembourg perdit la bataille et, par suite, la seigneurie de 

Ligny, mais, encore, il fut fait prisonnier par son beau-frere 

Thibaut de Bar. 

Les deux parties se soumirent alors à une sentence arbitrale 
rendue par le roi de France saint Louis, le 8 septembre 1268. 
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Le comte de Luxembourg paya au comte de Bar seize mille 
livres tournois à titre d’indemnite et de rangon, et rentra en 

possession de la seigneurie de Ligny; mais il dut resilier le 

trait& fait avee le comte de Champagne. 

Pas plus que sa mere, Henri V n’avait renone& à ses droits 

hereditaires sur le comte de Namur; il s’etait m&me, des 1256, 

emparé de la ville par surprise, Les hostilitts eommenedes entre 

lui et Guy de Dampierre qui, sur le eonseil du roi saint Louis, 
s’etait rendu aeqnereur des droits de l’imperatrice Marie de 

Brienne, femme de Baudouin II (devena empereur de Constanti- 

nople lors de la quatrieme eroisade), furent apaisces par le ma- 
riage d’Isabelle, fille de Henri le Blondel, avee Guy de Dampierre, 

comte de Flandre et de Namur. 

En 1264, Philippe, eomte de Vianden, se met sous la suze- 

rainett du eomte de Luxembourg, en reeonnaissanee de lappui 

que Henri le Blondel lui avait pret@ pour rentrer en possession de 

son eomte, dont il avait été depouill@ par son neven Henri. !) 

En 1270, Henri le Blonde! se joignit A la derniere croisade 

de saint Louis et s’y distingua à la tüte des croiscs de la Frise, 

qui l’avaient choisi pour chef. Il revint en septembre 1271. 
Sous son regne eut lieu la fameuse Guerre de la vache 

(1275— 1277). Un paysan de Jalet, du eomte de Namur, avait 

vol une vache a un habitant de Ciney (dans le Condroz, @veche 

de Liege). Acquitt par la juridietion de son pays, il est mené 

au gibet par celle de Condroz. Ce fat le point de depart d’une 

guerre entre Namur, Liege et Luxembourg, gnerre qui coüta la 

vie & plus de trente mille personnes et occasionna la ruine de 

trente bourgs et villages. On eut, enfin, reeours A la mediation 

du roi de France, Philippe le Hardi, le fils de saint Louis; Philippe 

retablit les choses dans l'état ou elles dtaient avant cette 

guerre deplorable. 

A l'exemple de sa mere, Henri V s’attacha A augmenter, 
par des acquisitions ou des @changes, les possessions et fiefs du 

comte de Luxembourg. Il acquit, notamment, la seconde moitid de 

la seigneurie de Diekirch, dont la premiere moiti6 avait été 
achetee par Ermesinde, sa mere. Il donna A de nombreuses villes 

du pays des lettres d’affranchissement suivant la loi de Beaumont. ?) 

1) Une descendante de ce Philippe de Vianden, la ceomtesse Adelaide 

se ınaria avec Othon de Nassau, auquel elle apporta toutes ses possessions 

luxembourgeoises. C'est ainsi que le eomté de Vianden passa dans la maison 

de Nassau qui l's toujours eonserv& depuis. 

2) Ainsi nomm6e parce que ses dispositions furent appliqudes pour la 
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Enfin, après avoir gouverne le eomte de Luxembourg pendant 

trente-quatre ans, et avoir acquis dans toute l’Allemagne une 

position considerable, Henri V le Blondel mourut a Luxembourg, 

le 24 decembre 1281, et fut enterre, aupres de sa mere, ä l’ab- 

baye de Ülairefontaine. 

De son mariage avee Marguerite de Bar, il eut plusicurs 

files et deux fils, dont l’ain“, Henri VI, Ini suce&da dans les 

comtes de Inxembourg et de laa Roche et dans le marquisat 

d’Arlon, et dont le seeond, Waleran, seigneur de Ligny et de 

Roussy, fut la souche de la branche de Zuwembourg-Ligny, de 

cette Maison frangaise de Luxembourg, si feeonde en hommes 

illustres. 

C'est done de la Maison frangaise de Luxembourg que nous 

allons nous oceuper maintenant. }) 
(A suiere). 

0 

Bliographiſche Notizen 
sur Geſchichte der Stadt Vianden. 

Bon Alex König. 

Fortſetzung.) 

B. Mitglied der Deputierten der Provinzialſtände unter der belgiſchen 
Herrſchaft 1831 1836. 

Conſtant von Hoffſchmidt, Minenaufſeher der Stolzemburger 

Kupferbergwerke zu Vianden. Er wurde zum Erſatz-Abge— 

ordneten für den Diſtrikt Diekirch des aus 16 Mitgliedern 

und 32 Erjasinitgliedern für die Provinz Luxemburg 

zählenden Congreſſes in Brüſſel erwählt. Diejer tagte vom 

10. November 1830 bis zum 21. Juli 1831. Durd Be: 

ichluß der proviſoriſchen Regierung vom 11. Jannar 1851 

wurde er zum Deputirten der Provinzialjtände für den 

Hitterftand ernannt, denen er als jolcher bereits vom 1, Juni 

1830 bis zum 5. März 1831 angehört hatte und bekleidete 

dieſe Stelle bis zu deren Aufhebung am 10. Oktober 1836. 

premiere fois par Guillaume de Champagne, archeveque de Reims, a la petite 

ville de Beaumont, entre Stenay et Mouzon, en 1182. (SCHOETTER, p. #2.) 

1) Nous joignons A cette livraison une reproduction du frontispiee qui 

orne le troisicme volume de ÜHistoire du P. BerrnoLer. Malgre le soin 

apporte A cette copie, nous ne garantissons pas l'exactitude des armoiries et 

des attributs divers assignds aux villes qui y sont denommees. (Une erreur 

a fait cerire Beinich au lieu de Aemich.) 
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Er wurde dann Provinzialrat für den Canton Sibret und 

wurde ſogar Bizepräfident des WProvinzialrates, vom 29. 

September bis zum 9. Juli 1837, wo er jeine Gntlafjung 

einreichte. Won 1839 bis 1854 und von 1857 bis 1863 

war er Vertreter von Baftnach, 1845 bis 1545 Bizepräfident 

der Stammer, 1545 bis 1546 Miniſter der öffentlichen Ar— 

beiten und 1847 bis 1852 Miniſter der fremden Angelegen- 

heiten. Sm jahre 1865 wurde er zum Staatsminifter er: 

nannt und war 1866 bis 1870 Senator für den Bezirk 

Arlon-Baſtnach-Marche. 

C. Mitglieder des Provinzialrates unter der belgiſchen Herrſchaft 

1836— 1859. 

l. Bondrom Johann Baptipjt war Provinzialrat für den Kanton 

Bianden von 29. September 1836 bis zum 28. Mai 1838. 

2. Jürton Wendelin war Provinzialrat für den Kanton Diekirch 

vom 29. September 1836 bis zum 28. Mai 1838 und 
Provinzialrat für den Kanton VBianden vom 28. Mai 1838 

bis zum 9. Juni 1839. 

Er war geboren zu Bitburg im Jahr 1806, wirfte in 

den dreißiger Jahren als Advofat zu Diekirch und jtand 

ebenfalls diefer Stadt als Bürgermeifter vor. In Erjegung 

von M. Simons wurde er 1843 Generalſekretär der Kegie- 

rung und der Stände zu Luxemburg. 1848 war er auf 

furze Zeit General: Adminiftrator im Gabinet de la Fontaine. 

Im Gabinet Simons war er von 1855 bis 1856 General: 

Adıniniltrator des Innern. 

Den Kanton Diekirch vertrat er in der Kammer von 

1842 bis 18595. In den Staatsrath trat er im Jahr 1857, 

und übernahm das Jahr darauf das Amt des General: 

Profurators, Letzteres mußte ev 1878 nad) erreichter Alters: 

grenze miederlegen, tm Staatsrathe aber blieb er bis zu 

jeinem Tode, der am 8. Februar 1892 zu Luxemburg er: 

folgte. Er war Grofoffizier der Eichenfrone, Nitter des 

Niederländischen Löwenordens, Offizier der Ehrenlegion, nnd 

Ritter des Noten Adler-Ordens. 

D. Mitnlieder der Abgeordueten-Kammer 1842—1900, 

1. Andre Yudwig Joſeph vom 7. Juni 1842 bis 29. März 

1848 Abgeorneter für den Kanton DViefirdd-Bianden (fiche 

weiter unten: Bürgermeiſter von Bianden.) 

2. Andre Karl Mathias, vom 25. April 1848 bis 28. Juli 1848 

Abgeordneter für den Kanton Dieckirch-Vianden. 
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Er war geboren zn Bianden am IT. Sept. 1809, ſtarb 

dajelbit im 83. Lebensjahre, am 20. Dezember 1891. Als 

ehemaliger Staatsprofurator und Obergerichtsrat in Luxem— 

burg bis zu feiner Verfeßung in dem Ruheſtand 1880, da 

er die gejeßliche Altersgrenze erlangt hatte, und zweimal als 

Abgeordneter, vom 25, April bis zum 28. Yuli 1848, für 

die Kantone Diekirch und Bianden, und vom 7. Dezember 

1874 bis zum 14. Juni 1881, für den Kanton Bianden, 

hat er jeiner Vaterjtadt viele Dienfte geleiftet. In Anerfen: 

nung feiner Verdienſte war Andre von feinem Fürften mit 

dem Orden der Eichenlanbfrone ausgezeichnet worden am 

19, Februar 1864. 

Die Familie Andre zählt zu einer jener jeltenen hervor: 

ragenden Familien, die zur Zeit der belgiichen evolution 

auf dem platten Lande feit zu dem rechtmäßigen holländiichen 

Königshaufe ftanden und lieber Stellung und Amt aufgaben, 

als dem Könige den Eid der Treue zu brechen. 

Bon den Gefchwiftern des Karl Mathias Andre, den 

Kindern der Eheleute Johann Michel Andre und Feyder 

Anna Catharina, lettere geitorben zu Vianden am 7. Augujt 

1853, im Alter. von 64 Jahren, find zu erwähnen : 

a) Otto Michel Andre, geboren am 7. Mai 1818, lebt noch 

heute (1900), b) Albinus Nikolas Andre, geboren am 1. 

März 1833, geftorben 1897, und e, deren Schweſter Maria 

Ehriftina Andre, geboren am 14 Juli 1811, geitorben 

gegen 1892. 

Deren Großeltern waren die Eheleute Julian Ludwig 

Andre und Maria Gharlotte Leo (legtere geboren zu Die: 

fir am 3. Dezember 1747), welche folgende Kinder hatten: 

l. Franz Julian Andre, geboren am 22. Dezember 1773, 

verheiratet mit Margaretha Beving von Noth (Schloß); 

Deren Kinder find: a) Theodor Andre, geboren am 17. 

März 1812, gejtorben unverheiratet. b) Bhilipp Ehriftian 

Andre, geboren am 6, Januar 1817, heiratete am 9. Juli 

1861 zu Berlin Auguftine Maria Milzner und hatte drei 

Kinder: Franz Theodor Conrad, geboren am 26. Januar 

1862; Biltorine Margaretha und Martha Charlotte, beide 

geboren am 18. Juni 1865. ec) Otto Andre, geboren am 

16. Mai 1818, geftorben unverheiratet und d) Karl Theo: 

dor Andre, geboren zu Noth am 29. Juni 1822, Advofat 

und Abgeordneter der Stadt Luxemburg, geftorben unverbhei: 

ratet zu Roth am 15. Sftober 1883. Unter dem Pſeudonym 
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„Sempronius" hat derjelbe in Zeitungen und Brojchüren 

Verſchiedenes veröffentlicht. 

2. Ludwig Joſeph Andre, geboren am 14. Juni 1775, 

unverheiratet ; 

3. Philipp Chriſtian Andre, geboren im Jahre 1779, 

verheiratet mit Maria Schneider aus Körperid) ; 

4. Charlotte Juliana Andre, geboren 1780, verheiratet 

mit Otto Bettinger zu Neuerburg am 23. November 1805; 

>. Johann Michel Andre, geboren am 26. Februar 1781, 

verheiratet mit Anna Catharina Feyder zu Vianden. 

6. Ehriftine Julie Andre, geboren am 23. Dezember 

1794, verheirathet zu Vianden mit Mathias Feyder. 

Bon den Mitgliedern diefer Familie ſeien noc erwähnt: 

Die Kinder von Otto Michel Andre (fiehe oben) und 

Catharina Matelet, verheiratet zu PBianden am 17. Dezember 

1851, find: a) Leonie Maria Chriſtina, geboren am 29. 

März; 1854; b) Arfene Catharina Maria, geboren am 23. 

Juli 1858; ec) Irma Baleria Catharina, geboren am 27. 

Juni 1864 und d) Albinus Gaspard Otto, geboren am 17. 

Auguft 1867. 

3. Daleyden Kohann, vom 4. Sftober 18553 bis 27. November 

1856 Abgeordneter des damals neu errichteten Kantons 

Bianden. 

Geboren zu Vianden bejuchte er mit großem Erfolge das 

Lycenm zu Meg, ftudirte die Nechte auf der Univerfität zu 

Baris, woſelbſt er das Eramen für das Notariat bejtand, 

ohne jedoch eine Notarjtelle anzunehmen. Nach Haufe zu: 

rücdgefehrt, übernahm er die wichtige Stelle eines Gemeinde: 

Einnehmers feiner Baterftadt, bis ihm bei der Gründung 

des Kantons Wianden, durch Geſetz vom 4. April 1851, 

die Stelle eines Friedensrichters dajelbit übertragen wurde, 

die er bis zu feinem 80. Lebensjahre mit ftrenger Gerech— 

tigkeit und größter Unparteilichfeit verwaltete. Das Vertrauen 

jeiner Mitbürger wählte ihn zu ihrem Stellvertreter in der 

Ständefammer vom 4. October 1853 bis zum 27. Novent: 

ber 1856, und der König-Großherzog belohnte jeine treuen 

Dienite mit dem Orden der Eichenfrone. Als Gatte umd 

Vater nad dem Herzen Gottes hat er mehr als 40 Jahre 

hindurch wie dem himmlischen Herrn, ſo auch ſeinem welt: 

lichen Fürſten im vierzigjährigem Staatsdienfte treuen Ge: 

horjam geleifter. Am Ende jeines Lebens durfte er noch 

mehrere Jahre hienieden von jeinen Mühen ausruhen, bis 
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ihn der himmliſche Vergelter zur ewigen Belohnung abberief 

am 3. Februar 1883, im Alter von 91 Jahren. Seine 

Tochter Justine Daleyden ftarb zu Bianden am 29, Juli 

1898 im Alter von 61 Jahren. Sein Sohn Johann Franz 

Doleyden jtarb gegen 1847 als Student der Rechte und jein 

Sohn Conſtant Daleyden, ehemaliger Apotheker, jtarb zu 

Vianden am 24. Januar 1896, im Alter von 57 Jahren. 
4. Sinner Jakob, vom 30. November 1857 bis 8. Juni 1869. 
>. Pauly Adolph, vom 21. Juni 1869 bis 31. Oftober 1875. 

(Siehe weiter unten: Bürgermeifter von Vianden). 

6. Andre Karl Mathias, vom 7. Dezember 1875 bis 14. Juni 

1881, zum zweiten Male Abgeordneter des Kantons Vianden. 

T. Schaaf Arnold, vom 13. Dezember 1881 bis 1. Mär; 1882. 

8. TZibejart Peter, vom 30. März; 1882 bis 18. Juli 1883. 

9 Even Johann Beter, vom 6, November 1885 bis 25. Februar 

1886, 

10. Witry Michel, vom 30. März 1886 bis 1. April 1890. 

11. Heß Nifolas Viktor, vom 28. April 1890 bis heute (1900). 

Geboren zu Bianden am 22. Dezember 1864, Gerber 

dajelbft, wurde er am 28. April 1890, als jein Vorgänger 

zum Notar von Echternacd ernannt worden, zum Abgeord: 

neten des Kantons Bianden gewählt und als ſolcher auch 

im Juni 1893 und im Juni 1899 wieder gewählt. 

v1il. Der einzige Anhaber des Aaforates von 
Dianden, 1810-1812, 

Yorenz Franz Maria von Marboeuf, 
Schwadronschef und Ordonanzoffizier der faiferlichen Garde, erhielt von 

Mapoleon I. untern 17. Juli 1810 als Majorat das Gebiet der frühern 

Srafichaft von Vianden mit den dazu gehörigen Kändereien, welches der 

Kaiſer der Franzojen mit feinem Bruder Ludwig, König der Nieder: 

lande, 1809 gegen in Friesland gelegene Güter der frühern Benedicti— 

ner-Astei Edjternac ausgetauscht hatte. Obgleich die Verleihungsurfunde 

erſt vom 24. August 1810 Datirt war, ſollte jedoch der neue Beſitzer 
die Einfünfte feines Majorats bereits von 1. Juli 1809 ab beziehen. 

Lorenz Franz Maria von Marboeuf, der durch Patent vom 15. Auguit 

1809 zum Freiherrn des franzöſiſchen Staiferreiches erhoben worden 

war, genoß micht lange die Früchte der ihm verlichenen Faiferlichen Be: 

günftigung. Bereits am 25. November 1812 ftarb derjelbe in Riga in 

Folge der im ruſſiſchen Feldzuge erhaltenen Winden. Da er feine männ— 

lichen Nachkommen binterlich, fehrte das Majorat nad) den bejtehenden 

Sejegen an den Schenfgeber zurüd. 
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IX. Bürgermeifter der Stadt Vianden. 

A. Rentwmeiſter der Stadt Bianden 1487—1705. 

Zur Zeit der gräflicden Herrſchaft wurden die Bürgermeiſter all: 
jährlich aus den Schöffen der Stadt Bianden ernannt. Sic waren zugleid) 

Rentmeiſter der jtädtiichen Einnahmen und bezogen als joldye den Fünf: 

zigften Zeil derjelben als Gebühren. 

Aus alten Urkunden und den Bürgermeiſter-Rechnungen im Stadt: 

Archiv find folgende Namen befannt : 

1480. Dietrich von Naſſau, empfängt als Kellermeifter zu Vianden 

am 24. Juni 1480 von feiten der Eheleute Wilhelm von 

Unieldingen, Aubergijt zu Clerf und Agnes von Ruler ein 

Atenftüdk, das Godart von Brandenburg, Herr von Clerf 

und Meyſenburg und feine Gemahlin Tryne von Chinery 

ausgeitellt hatten über eine Schuldverichreibung von 230 

‚slorin laftend auf ihren Gütern zu Byttel. Dietrid) von 

Naſſau Hat in Zukunft das Recht die Intereſſen diejer 

Summe zu empfangen. Die Rente für die geliehene Summe 

Geldes betrug 6 Florin und 6 Malter Noggen im Dorfe 

Bittel. (Archives de Clervaux, Publ, sect. hist. 1883, 

n° 1540 und n® 1567). 

1487. Wilhelm Dayfberg. In einem Akte, geichrieben zu Arte, den 

21. April 1487, (Kopei), im Heirathskontrakt zwiſchen 

Johann von Elter, älteftem Sohn zu Korrich und Leyſen 

von Gumersdorf, Witwe von Gilging von Hondelingen, 

unterzeichnet nebjt drei andern Herren auch Wilhelm Dayß— 

berg, Rentmeiſter zu Vianden. (Diefircher Progymnaſ.Pro— 

gramm 1847, ©. 28.) 

1508. Johann von Kruygen, umterzeichnet als Mentmeilter von 

Bianden einen Kaufakt über cin Ackerfeld zu Mettendorf. 

(Driginal:Aft ohne Siegel anf Pergament im Pfarrarchiv 

zu Nenerburg. 

1534. Johann von Najjau, befiegelt als Einnehmer von Bianden 

am 26. März 1554 einen Akt, wodurd Edhard Brandt 

und deſſen Gemahlin Anna von Seyne, ihrer Schwiegertodh- 

ter, der Dame Zymburghen von der Nah eine Mente von 

2 Malter Korn und 9 Mäßchen Dafer verkaufen auf ihre 

Zehnten und Renten zu Erpeldingen und Tyntelen und 5 

Quart ÖL umd einen Schoppen, Biandener Maß, für 100 

luremburgiiche Florin zu 51 Groſchen und + Pfennig das 

Stüd. (Archives de Clervaux, Publ. seet. hist. 1883, 

uꝰ 1761.) Derſelbe wird als verjtorbener Rentmeiſter von 
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Vianden erwähnt in der Urkunde vom 3. Mai 1458, wo- 

durch Johann, Graf von Naſſau, Vianden und Dieg, Herr 

von Breda die Statuten der Bruderfchaft der Lein- und 

Woltweber genchmigt, die am set des hl. Vitus 1457 mit 

Genehmigung des Amtmannes, Tielman von Nırldingen und 

des verjtorbenen Rentmeiſters, Johann von Naflau, zu 

Vianden war errichtet worden. (Publ. hist, 1776. XXXI. 

p. 19.) 

1566 und 1573 Diedrih von Ziewel. Er befiegelt als Einnchmer 

1603. 

1622. 

1625. 

1626. 

1652 

von Vianden unterm 13. April 1556 eine öffentliche Ur- 

funde (Nr. 1965); eben derjelbe befiegelt als Einnehmer 

und Feodal:Serichtsherr der Grafichaft von Vianden unterm 

21. November 1556 eine andere öffentliche Urkunde (Nr. 

1974) Archives de Clervaux, Publ. seet. hist. 1883. 

Ebenſo gibt er als MNentmeifter von Bianden ein Verzeich— 

nis der Güter der Heinzen-Bogtei zu Obergedler. Origi— 

nal-Urkunde vom 8. März 1573 mit Siegel von HZiewel 

im Pfarrarchiv zu Neuerburg.) 

Wilhelm Bar. Der Hodelsturm trägt jeinen Namen und die 

Jahreszahl 1605. 

Paxius Marcus, wahrjcheinlich der Bruder oder Sohn 

des vorigen, geboren zu Bianden, war 1630 der beiden 

Nechte Doktor und Königlicher General: Procurator zu Lützel— 

burg. (Dom. Conſt. Münchens ftatiltiich-bürgerl. Geſchichte 

von Lügelburg S. 230.) 

Tilman Ferber. 

Nikolas Bernard. 

Cornelius Ferber. 

— 1654. Roemer Beter, Einnehmer der Domänen zu PVianden 

hat uns für die Ereigniſſe der damaligen Zeit jehr interejlante 

Nechnungen binterlaffen, von denen das Manuskript im der 

Bibliothek des hiſtoriſchen Inſtitutes zu Luxemburg hinter: 

legt iſt, und zwar die 1. Rechnung von 1652 (Nr. 192 

des Manuskripte); die 3. Rechnung von 1654 (Nr 195): 
die 16. Rechnung von 1667 (Nr. 243); die 23. Rechnung 

von 1674 (Nr. 194) 5 die 24. Rechnung von 1675 (Nr. 

195); die 25. Rechnung von 1676 (Nr. 196); die 27. 

Nechnung von 1678 (Mr. 197); die 30. Rechnung von 

1681 (Per. 198); tie 31. Rechnung von 1682 (Ver. 199); 

ferner die 1. Rechnung der Cinnahmen von Bianden für 

den Prinzen von Iſenghien auf das Jahr 1683 (Nr. 200), 

md die 2, Nechnung für den Prinzen von Iſenghien anf 
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das Jahr 1684 (Nr. 201); (Publ. hist. XLVI, 1898, p. 

262-—266 und 182.) 

1685— 1689. Römer Jakob Hartmann, Einnehmer der Drafſchaft 

1720. 

1733. 

1734. 

1744. 

1745. 

1746, 

1747. 

1758. 

1760. 

1761. 

1762. 

1763. 

1764. 

1769. 

1766, 

von Vianden unter dem Prinzen von Iſenghien hat eben- 

falls einige Rechnungen jeiner Verwaltung hinterlafien, jo 

die 2. Rechnung vom Jahr 1686 (Manuskript Nr. 202 in der 

Bibliothek des hiftorischen Ymititutes zu Luxemburg); die D. 

Rechnung vom Jahr 1689 (Manuskript Nr. 203); jowie 
„das BProtofoll oder Klatregifter der Grafichaft Vianden“ 

vom Jahr 1689. (Manuskript Nr. 244). (Publ. hist. XLVI 

p. 266 und 282). 

. Mathias Schröder. Derjelbe unterzeichnet am 25. April 1700 

als Bürgermeifter von Vianden nebſt Adolphi, Notar und Ban: 

nerherr zu Bianden und Mathias Concheim, funktionirendem 

geichworenen Schreiber (clere-jure) einen Urteilsiprudy auf 

dem Marrberge, gegen Nikolas Wolff und deſſen Frau aus 

dem Rheinland und Nifolas Scholtheis aus Heidelberg, die 

über dem Stehlen und Börjenabjchneiden auf dem Markte 

dajelbjt von den Viandener Garabiniern abgefaßt worden 

waren. (Neyen, hist. de Vianden. Preuves XXXI. 

Johann Pimantel. 
Peter Lauff. 

Jacob Daleyden. 

Balentin Rind. 

Nicolas Eydt. 

Dans Georg Bogel. 

Peter Alff. 

Jacob Bous. 

Kinnen. 

Wilhelm Marder. 

Caspar Unden. 

Mathias Eydt. 
Jacob Goldſchmit. 

Jacob Leroy. 

Gerard Gottlieb Wunderlich. 

Intereſſantes Gedicht, 

welches der Sohn des ehemaligen Bürgermeifters Gerardus Gottlob Wunder- 

lich, nämlid Michel Wunderlich, in das Hürgerbnd) der Hochgrafſchaft und 

Stadt Dinnden, welches er 1766 anlegte, einfhrieb nnd felbft verfaßt hatte: 

| 
& 

„Halt Lieber Leſer ſtill 

Noch eines thut bier fehlen. 

Ganz kurz dies ſagen will, mit Wenigem erzählen, 
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Daß nämlich diefes Buch geitellet ſeyn worden [: 

Wie du gehört genug :/ inhaltend viele Sorten 

Halb alt, halb neuer Sachen, fo bier find vorgegangen 

So uns, — dir Urſach machen dies Buch jegt anzufangen 

Mit angejebter Zeit, mit Meldung dev Regenten |. 

So ift meine Schuldigkeit Fraft habenden Patenten 

Der Herrn unferes Ort's und Grafen gleichen Namens: 

Gott ſegne immerfort den edlen Naſſau Stammen :] 

Gemeldeten Regenten allhier auch beizuzolien. 

Jetzt wirft du nun von mir, was auf dem Blatt thut fehlen. 

Vianden wer verachten will 

Ter leſe dies, und ſchweige ſtill: 

Mein fieber Patriot, wir Bürger insgemein 

Können dem lieben Gott nicht genug dankbar ſeyn, 

Daß er dies ſchlechte Yand, jo voller Berg und Veihen 

Mit ferner Gnadenhand alfo thut benedeien. 

Er laſſet Gnadengüßß auf uns vom Hinmtel fliehen, 

Alt Früchte unſers Laudes mit Segen thut begießen. 

Mit Wunder man bier findet Tobit, Früchte, ſchönſter Sort, 

So man kaum wird antreffen im allerbeiten Ort; 

Den Nebtted geb beichanen, ein’ Tranb’ verfofte nur 

Im Munde wirſt fchter glauben als bätteft Honig nur. 

Willſt du in Garten-Speiſen am Tiſche dich erautden, 

In allen Häuſern bier was Anders wirft erbliden, 

Ron Obſt, fo allerhand dir man altbier kann zeigen 

In diefem rauhen Land, will bier ich gar still ſchweigen, 

Küß, Apfel, Birn und Prammen findeit ja im Überfluß, 

So daß dir deren wohl wird machen schier Berdruß. 

Bon eſſen hab’ genug mit div nun Disputiret, 

Auf's Eſſen fih der Trunk von Rechten auch gebühbret. 

Wohl auf, daß willft du trinken, ich kann dir ſchenken cin 

Bier, Waſſer, Yanc, Meth und aud den beiten Wein. 

Ich glaub, ich sch dir's an, mit Wein in nalen Krügen, 

Schenkt ihm die Gläſer ein, fo lang er trinten fann. 

Bis er gefteben wird, und fagen Jedermann! 

GBlückſelig Diefes Urt, all Bürger insgemein, 

Und ſaget dirie Wort’: Hier möcht ich Bürger ſeyn.“ 

67. David Map. 

68. Andreas Arenth. 

I, Mathias Bettendorff. 

2, Mathias Kind. 

3. Charles Felienbart. 

I. Joh. Mathias Vogel. 

sl. Wilhelm Bogel. 

83. Franz Quelling. 

84. Caspar Eydt. 

SD und 1786. Carl Feyder. 

ST. Wenceslas Coſter. 
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1788. Theodor Tholl. 

1789. Gerard Goldichmit. 

1790— 1793. Nicolas Woliter. 

B. Bürgermeifter von Bianden 1816—1900. 

1. Andre Joſeph Ludwig, Bürgermeilter von Vianden zum erjten 

Wale von 1816 bis November 1830. Geboren zu Bianden 

am 12, Juni 1775 war er Notar dajelbjt und Bürgermeiiter, 

zuerjt bis zu jeiner Entlaffung im Movember 1830, dann nad) 

Ablauf der belgiichen Nevolution abermals, vorab provijoriid) 

vom 1. Auguft 1839 bis zum 29. Dezember 1843, und von 

da definitiv bejtätigt bis zum 24. April 1849. Unter der nie: 

derländijchen Regierung, welcher er mit Derz und Seele zu: 

gethban war, vertrat er feine Heimat vom 16. April 1816 

bis zum 15. März; 1831 in den Brovinzialjtänden, war 

Mitglied der Abgeordneten-Kanımer für den Kanton Diekirch- 

VBianden vom T. Juni 1842 bis zum 29. Mär; 1848 und 

itarb nad) einem für jeine WBaterftadt jegensreichen und ver- 

dienftvollen Leben am 15. Oktober 1855. 

In früheren Zeiten erhielt jeder Bürger Viandens alljähr- 

liche eine gewijfe Quantität Dolz unentgeltlich, entweder in 

Korden oder in Stämmen. Doc) bereits von 1758 an bis 

heute wurde feines mehr gratis verabreicht, oder es geſchah 

dies blos äußerst ſelten. Denn da die Ausgaben wuchien, 

mußte es zum Mugen der Gemeinde verfteigert werden. 

Zu Anfang diejes Jahrhunderts noch wurden die Haſel— 

nußernten in den Gemeindewaldungen öffentlich verfteigert ; 

jo bedeutend war deren Ertrag. 

Ebenſo waren jeit undenklichen Zeiten bis 1809 die Ge— 

meindegiiter im verichiedenen großen Looſen geteilt und 

verpachtet. 

Am 23. Juni 1809 beichloß man, daß das ſogenannte 

„Bürgerland" in Kleinen Loojen den Bürgern Viandens als 

Holzloos zufommen follte und dies unentgeltlich bis auf 

jpäter Zeit, wo man anfing, Pachtgelder dafür zu erheben. 

In dem Deliberationsregifter des Gemeinderates von 

Bianden 1524 fteht folgende Nota : 

Am Fuße des Dauptaltars unter dem Fußſchemel in der 

Pfarrkirche zu Vianden befindet ſich ein Verſteck, 20 Fuß 

breit, lang und tief, welches dazu diente in den unruhigen 
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Zeiten die heilige Gefäße und andere Koftbarfeiten zu ver- 

bergen. 

Unter der Verwaltung von Andre Joſeph Ludwig wurde 

am 29. Auguft 1820 durch den VBürgermeifter von Diekirch 

das Biandener Schloß auf Abbruch verjteigert. Der Dandels: 

mann Wenzel Eojter von Vianden erhielt dasjelbe für 3200 

Gulden. Am 21. Juli 1827 verfanfte Coſter es wieder an 

den Notar Bannerus von Diefirch, nachdem er das Dad): 

werf abgerifjen und verkauft, für 1100 Gulden. 

Segen 1809 war das Schloß noch von der Familie des 

Herrn Zengerly, Sekretär des Herrn Banderwall, General: 

Intendant der holländischen Domänen in den Departementen 

der Wälder und der Durthe, bewohnt und war  dasjelbe 

auch noch zur Zeit der Berfteigerung bewohnbar. 

1839 und 1842 wandte fi) die Regence der Stadt 

Vianden an S. Meajeftät den König der Niederlande behufs 

Wiederaufbauung des Schloſſes und zwar trug fie an, eine 

Ktajerne für Infanterie könnte durch leichte Koſten hergeftellt 

werden, da die Mauern noch ganz folid wären. 

Es machte ſich auch die Gemeinde:-VBerwaltung damals bei 

S. Majeſtät anheiſchig, alles Baugehölz dazu zu liefern, 

fowie einen freien Plag beim Hiddelborn oder auf dem Ni- 
folausberg zu einem Ererzirplag gratis herzugeben ; aber 

dabei blieb es. 

Am 30. April 1844 erhielt die Gemeindeverwaltung ſeitens 

der Landes-Regierung die Erlaubniß, den defekt gewordenen 

Brüdenturm abzureißen. 

2. Arendt Franz Julian, Bürgermeiiter unter der belgijchen Re— 

gierung vom November 1830 bis zum Auguft 1836. Gebo— 

ven zu Diefich am 14. Germinal des Jahres VIII, fam 

er als Gerichtsvollzieher nad) Vianden und wurde unter 

der belgischen Regierung zum Bürgermeifter dajelbjt ernannt. 

Später war er Bürgermeifter in Clerf und jtarb als 

föniglicher Notar in Wiltz. 

In Vianden hat Arendt jehr gute Erinnerungen hinter: 

lajfen durch feine weile Verwaltung, bejonders aber durch 

einjichtsvolle Pflege der Gemeindewaldungen.”” Unter ihm 

wurde die Viandener Bürger-Garde (garde-civique) orga— 

nifirt. 

Diefelbe war durch Stadtratsbeichluß vom 28. September 

1830 in's Leben gerufen worden, um die innere Ruhe in 



der Stadt zu bewahren umd dieje zu bejchiigen vor den Ein: 

füllen nichtsnugiger Leute, welche die Gegend durchftreiften 

und feindliche Geſinnungen oder Raubgelüſte bezeigten. Der 

Stadtrat defretirte: 

„Es joll in der Stadt Bianden eine Stadtgarde errichtet 

werden aus allen waffenfähigen Einwohnern von 18 bis 

50 Nahren vermittelit freiwilliger Einſchreibung“. 

„Der Wachdienft ſoll fich beichränfen auf nächtliche Ztreif: 

wachen während der gegenwärtigen unruhigen Zeit. Im 

Notfall muß der Wachdienft auch tagsüber fortgejegt werden ; 

bei androhender Gefahr muß die ganze Garde auf das 

erite Signal unter die Waffen treten", — 

Diefe Stadtgarde betrug wohl an BO Mann; fie hatte 

eine eigene Uniform und eigne Waffen, die auf dem Stadt: 

haus niedergelegt waren. Die Lanzen diejer Stadtgarde be- 

finden fich noch heute (1900) auf dem Stadthaufe. 

Der Rath der Garde beitand aus folgenden Mitgliedern : 

I. Arendt Franz Julian, Bürgermeilter, als Präſident. 

2. Fallize Mathias, und 

3. Felſenhart Johann Franz, als Mitglieder. 

4. Daleyden Johann, als Sekretär. 
>. Helfen Johann Baptift, als Chirurg. 

Nähere Beranlaffung zur Errichtung und Organijation 

der Bürgergarde gab folgendes Ereigniß: 

Am 28. September 1830, in der Nevolutionszeit, gegen 

T Uhr des Morgens, ward der damalige Bürgermeifter 

Andre Joſeph Ludwig benachrichtigt, daß des Nachts von 

mehreren Bürgern die brabantifche Standarte auf dem Glo— 

ckenturm aufgepflanzt worden jei. Dieſer jchiefte num den 

Flurſchützen und den Uhraufzieher hinauf, jelbe wegzunchmen. 

Als aber dieſe hinfamen, fanden fie eine Anzahl Berjonen, 

welche jie zum Rückzuge nötigten. Unverrichteter Sache kehr— 

ten fie zurück und erjtatteten Bericht. Da im übrigen feine 

Gewalt aufzubringen war, blieb es dabei. 

Daß dieje freiwillige Bürgergarde auf ihren nächtlichen Streif: 

wachen auch manchem objtbeladenen Baume Beſuch abſtattete 

und manchem unliebjamen Mitbürger unſchuldigen Schabernaf 

aufipielte, it durd mehrere Vorfälle, die bis auf heute erzählt 

werden, hinlänglich bekannt. So u. a. jener Fall, wo jie 

einem friedfertigen Bürger, der nachts feinen Birnbaum im 

Neugarten beiwachte, damit ihm das DObit nicht geitohlen 

werden jollte, durdy ihr nächtliches Treiben, das dem Geiſter— 
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ſpucke ähneln mochte, ſolche Angſt einjagten, 

daR diejer, in 
der Meinung, die hölliſchen Geiſter wären los auf Bret: 

jchet und im Dommerih und wollten im Neugarten ihre 

Verſammlung abhalten, ſchleunigſt die Flucht ergriff umd 

nah Dauje eilte, worauf die tapferen Bürgergardiften den 

den Birnbauın aller jeiner jaftigen Früchte beraubten. 

Am 30. Auguft 1832 beichloß der Gemeinderat, daß Die 

Säule, resp. das Kreuz auf dem „Marftplag", bei dem 

früher die Dochgerichtsfigungen gehalten worden, bdemolirt 

werden jollte. Der Zichbrunnen, der jich dort befand, jolite 

rejtaurirt werden. Die Säule wurde abgetragen, die Bappeln 

zu beiden Seiten umgehanen und es wurde die Säule mehr 

nad) vorne und zwar auf den Brunen gejegt mit dem Kru— 

zifix, doch nur mehr in der Hälfte feiner früheren Größe. 

Die übrigen Steine wurden an dem Brummen der „Rother— 

ſtraße“ verwandt. 

1833 ift die bereits 1820 durch einen Riß defekt gewor— 

dene Heinere Glode des Hockelthurmes auf Koften der Ge- 

meinde von H. Perrin, Glodengießer, beim Hauſe Peter 

Bettendorff-Winandy (auf der Kegelbahn) für 330 Franfen 

umgegofien worden. Sie erhielt folgendes Chronogramm als 

Inſchrift: 

sVMptlbVs nobILIs CIVItatlssVb Leopol,Do belſlIIrege fVsa est. 

D. h.: Auf Koften der cdlen Bürgerschaft wurde (dieje 

Glocke) gegoffen unter der Negierung Leopolds, Königs von 

Belgien. 

Die alte Glocke wog blos 790 Pfund; die neue dagegen 
896 Pfund. Die kirdylicdye Einjegnung fand in der Pfarr: 

firche jelbjt jtatt durch den hochw. Herrun Dechanten Doener 

am 26. Dezember 1833. 

(Fortjegung folgt.) 

Yuremburg. — Drud von BP. Worre- Mertens. 
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uburger fefbißte Jüifteratur 
can Raſt 

Dus Jünglingsheim zu Eid a.d. Ab. 
(Subftrat für Tondichter.) 

Stimme des Freundes. 

Die Schlanae wacht. — 0) Jünalina, abnjt du die Gefahr ? Gieb adıt, ateb adıt, Sie reicht dir Sodomsfrüchte dar. Drum tliebe rafıbzin fejter Freiftatt Ballen, Gar Stärfere denn du, find ſchon gefallen. 

Dein Engel bebt, Die arme Mutter iſt im Leid; Am Abgrund jchwebt Dein Glüd für Zeit und Ewiafeit. 

Drum fliehe rafch in fefter Freiftatt Hallen, 

Gar Stärfere denn du find ſchon gefallen. 



& 
Stimme des Jünglings. | 

„Die Jünglingsheim!“!) 

© ſelig füßer Zauberflang : 

Wie Honigjeim 

Das Wort ins trunfne Herz mir drana, 

Geſegnet jeift du, weihevolle Stunde, 

Wo ſich der Hort erſchloſſen unſerm Bunde ! 

Wie wonnig traut 

Es lodet und anheimelt bier. — 
So jubelt laut, 

Ihr Brüder von dem Erzrevier | 

Und freut euch in dem aaftlidden Aiyle, 

Das glücklich heute reift zu feinem Siele ! 

Chor. 

Nun finget, ihr Brüder, nun finget das Lied, 

Dom Danf und der finnigen Liebe erdact | 

Und fonnt euch am Strahle, bevor er entflieht, 

Der goldia und neu diefem Keime nun lacht! 

0) heimijcher Herd, o wonniger Kreis, 

So lieb und jo werth, mein Kob dir und Preis! 

N. Leonardy. 

Lies Proces 
portes en appel du Conseil Provincial de Luxembourg 

au Conseil Souverain de Hainaut (1707—1709). 

Inventaire des Dossiers conserves aux Archives de l’Etat, à Mons, 

par 

Jules Vannerus, 

Conservateur-adjoint des Archives de l’Etat A Anvers. 

(Suite.) 

N° 62. — Paul-Frederie de Nachten (ou Nachlen ?) O’Kelly, 
sgr. de Hondlange, app., contre Caroline de Proutz (Provitz, Prou- 

vitz ou Prowitz), veuve du colonel Louis de Monfflin (ou Montflin‘, 

et ses enfants, demeurant à Luxembourg, intimds, au sujet de la 

I Anm. Wie in „Die Waiblingen u, |. mw.” das ift „Bier fteht die Partei, zu 

der fi die Angehörigen fammeln follen“. 
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saisie, faite à la requ&te de cette derniere, de la terre de Hond- 

lange („le chäteau avec grange, escuries, bergerie, cour, basse-cour, 

fosses à l’entour, vergers, jardins, aisances, preids, terres arrables 

et non arrables, bois, monlin, dismes, rentes et revenus, chasse, 

pesche et tous autres droits seigneuriaux*“). 
Sent. dont appel: 30 juillet 1708. Relief d’appel: 31 aoüt. 

Plaids: 6 oet. (en presence du st Charles-Alexandre Baudorf—=Bon- 
dorf, fils de l’intimde) et 8 oet.; sent. du 10 oet. 1708, deelarant 

la dite de Prowitz non recevable en sa conelusion de nullite 

dudit appel et le dit de Nachlen non fondé dans le deerete- 

ment des clauses d’inhibition par lui demande. 
N 63. — Servais Gauthier, &euyer, sgr. de Ste. Marie, 

app., contre les habitants de Constorff, d’une sent. du cons. de 

Lux. du 31 juillet 1708, relative a une transaetion passde devant 

D. Welther, notaire a Diekirch, le 11 fevrier 1706, par laquelle 

les habitants susdits s'étaient reeonnus redevables, envers le dit 

Gauthier, de 212 &eus 27'/, sols. 

Une procuration donnde à Ste. Marie le 1er oetobre 1708 porte 

le m&me cachet que celu deerit dans le dossier n® 35. 
Relief d’appel: 1“ sept. 1708; plaids: 8 oct., 3 dec. et 8 

dee. 1708; sent. du 24 janvier 1709 deelarant „l’appellant non 

recevable £sdites celauses d’inhibition“ et le condamnant aux 

depens. 
No 64. — Messire ‚Jean-Ernest comte de Levesteen, Roche- 

fort, ete., grand doyen de Strasbourg, app., contre sire Henry 
Philippart, eure d’Ochamps, et les mambours de l’eglise de ce 
lien, d’une ordonnance du eons. de Lux. du 19 juillet 1707, rela- 

tive aux reparations de l'église d’Ochamps. 

Dans sa requete d’appel, le ete de Lowenstein declare qu'en 
qualite de sgr. d’Ochamps il est proprictaire d’un tiers de la 

dime andit lieu, mais que „ses ancestres n’ont jamais coneourru 

avec le R! Abbe de St Hubert dans aucun entretient ou r&para- 

tion de l’eglise dudit Ochamps*. 
Relief d’appel: 6 sept. 1708; plaids: 24 oet. 1708. 

N? 65. — Jean-Georges de Portzem, sgr. foneier et moyen 

en partie de Colpach, app. contre Jean-Nie. Didenhoven, procu- 

reur d’office de la prévöté /ou marquisat) d’Arlon, d’une sent. 

du eons. de Lux. jugeant en appel le 7 juillet 1708, qui l'avait 
condamne „A se contenter de poissonner par soy ou les siens du 

coste vers sa maison ou chäteau dans le distriet de Colpach, A 

remplir endeans le mois les fossez leves au long la riviere d’At- 

tert... .“. Un plan, tres sommaire, du village de Colpach et du 
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ruisseau dit Colpach qui le divise, est joint au dossier. De Portzhem 

rappelle, entre autres, dans un m&moire, „un aneien tiltre du comte 
Henry, par lequel il econste que les ruisseaux de Colpach et 

Attert ont estez ecdez entierement A ses pr&decesseurs“. 

Relief d’appel: 20 sept. 1708; plaids: 5 et 27 oet. 1708; 
sent. du 21 janvier 1709 levant les clauses d’inhibition et déᷣ— 

fenses et condamnant de Portzhem aux depens. 

N° 66. — Ambroise Havelange, app., contre Philippe Betz, 

seigr. engagiste de la seigneurie de Heysdorff, intime. 

(Proeuration donnde par ce dernier, à Tuxembourg, le 30 

oet. 1708, à V’avocat Randour). 

Reliet d’appel: 5 oct. 1708. Plaids: 17 nov. 1708. 

No 67. — Les bourgeois et habitants d’Echternach, empre- 
nant pour Jean Paff, bourgeois, app. contre le prelat et sgr. dudit 

lieu; au sujet du droit de chasse et de päche dans l’etendue et 
distriet du ban d’Echternach. 

Sent. dont appel: celle du 19 juin 1708 defendant aux babi- 
tants d’Echternach de „poisonner en la jurisdietion et ban d’E., 

sinon A ligne du jour dans la Saur“ ; reliefd’appel: 13 0er. 1708; 
plaids: 5 et 12 dee. 1708, 9 mars 1709; sent. du 18 juin 1709 

deboutant les appelants. 

N® 68. — Anne Conrard, veuve de Francois Mareschal, et 
les heritiers de celni-ei, demeurant à Lesterny, app., contre les 

heritiers de Jean Libert, dudit Lesterny, d’une sent. dn cons. de 

Iux. du 11 sept. 1708 eonfirmant une sent. antcrieure de la cour 

de Mirwart relative au payement des arrerages d'une rente. 

Relief d’appel: 22 oect. 1708; plaids: 24 sept. 1708 et 19 
janvier 1709. 

N° 69. — Honor“ Mohr de Waldt, ser. de Peters Waldt, 

app., contre Arnould-Bernard, baron de Bergh, de la sent. du 
cons. de Lux. du 26 juillet 1708 (relative à une rente de 50 pata- 

eons ?) Plainte d’appel: 24 oet. 1708; plaids: 22 avril 1709, 18 

mai; le eonseil ordonne aux parties le 25 juin 1709 de eompa- 
raitre „devant le conseiller rapporteur pour estre reglees selon 

l’instruetion à luy donnde, les despens en surscance.“ 
Le reg. aux appels n° 647 appelle Vintim& Arn.-Bern. de 

Berg de Beldorf: il sagit probablement de Berdorf (cf. proces 

n° 9), 

N’ 70. — Mathieu Iserlot, marchand à Luxembourg, app., 
contre son voisin Dominique Lejeusne (alias le Jeune), marchand, 

d’une sent. du cons. en date du 9 juillet 1707, concernant une 

muraille et une fenätre mitoyennes. 

Sc - * 



— 

— 

Relief d'appel: 6 nov. 1708; plaids: 19 nov. 1708 au 13 
avril 1709; le 19 avril, Fappel est declar& „perv et desert“ ; „en 

consequence, Ja sentence dont est appel sortira son effet* ; l'appe— 

lant est condamne A l’amende de frivole appel et aux dépens. 

N° 71. — Les justieier et &chevins de la ville de Luxembourg, 

adjoints de leur proeureur d’ofice Jean Pierret, app., contre les 

maitres et confreres du metier des tonneliers de eette ville, d’une 

sent. du cons. du 20 oet. 1708 „ordonnant eommissaire par devant 

lequel les admodiateurs du droit de vin de eette ville (qui etaient 
intervenants avec les justicier et @chevins) justifieront qu'ils sont 

en possession par un temps suflisant A prescrire d’obliger les ton- 

neliers à leur denoncer auparavant tous les vins qu'ils encavent 

et ce sans aucune reconnaissance ni retribution, sauf aux ton- 

neliers (produire) leurs preuves au contraire, si auront les justi- 

eier et echevins A exhiber par entier par devant ledit commis- 

saire le privilege du duc de Bourgogne en date du 14 janvier 
1443....., pour ensuite et veu le besoigne dudit commissaire estre 

ulterieurement fait ce que de raison“, defendant de plus audit 
Jean Pierret, „interesse en son priv nom dans cette cause en 

qualit@ de eonfermier du droit de vin, de donner A l’avenir au- 

eune conelusion ou r&quisition en qualit@ de procureur d’ofliee...* 

Les appelants d@elarent, dans leur requete d’appel, „qu'y 
ayant dans leur ville un certain droit sur la vente des vins en 

detail appelle dössiöme, qui fait plus des trois quart des revenus 

de l’hötel de ville, ils ont, pour en faciliter la levde et prevenir 

les eneavemens clandestens et frauduleurs, fait inserer dans les 

eonditions de la ferme de «ce droit que les tonneliers seroient 

obligez de denoncer aux fermiers tous les vins qu'ils eneaveroient 

chez les bourgeois et autres habitans, pour en tenir note et par- 

venir ainsi plus facilement au recouvrement dudit droit, partieu- 

liörement destine au payement du bois, des ehandelles et tourbes 

qu’on a coutume de livrer aux corps de garde, comme aussi A 

P’entretien du pave et des &difices publies“, Le 9 fevrier 1709, 

les appelants produisent, entre autres, copie: 1) de la charte de 

Philippe de Bourgogne du 14 janvier 14-44 n. st.; 2) de „lordre 

estably par les justicier, eschevins et commmnaute de la ville de 

Luxembourg en lan 1399 le 14° de d&eembre de la manicre que le 

droit de vin doit &tre observe au Gronde et en la ville haute "j* ; 

u N Cet ordre est eonen eomme suit: 

„Premisreiment est onlonn® que les nobles, prestres, eschevins, bourgeois 

ny personne d'autres enenveront, vretireront de Ian eave, transporteront, 

estapleront, uy venderont auenns vins, ne soit de Ia eonnoissance ot permis- 
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3) de l'ordonnance sur les vins qui seront voituréz dans la ville 
et y debitez en detail“, du 16 juin 1613. 

Relief d’appel: 4 dee. 1708; plaids: 19 janvier 1709, 9 fevr., 
18 mars; arröt de jonetion du 25 avril 1709. 

N’ 72. — Le s" Thomas Rossius, chanoine de St. Denis A 

Liege, heritier de son frere Louis-Etienne Rossius, app., contre 
l’abbe de St. Hubert, d’une sent. rendue à Lux. le 24 sept. 1708 

lui ordonnant de „faire remplacer à ses fraix dans le ch&ur de 

l’eglise de Gemelle, endans 2 mois, un bane pareil à celuy qui een 

avoit été asporte, qui a appartenu à l'abbé de St. Hubert. 

Voiei l’expose des faits present par l'abbé de St. Hubert, 
auquel s'était joint le procureur general: l’abbe, comme seigneur 

de Gemelle et patron de l'église paroissiale de ce lieu, avait tou- 

jours eu dans le choeur de cette &glise un bane sur lequel étaient 

ses armes en relief“. Le 13 sept. 1706, dernier jour de la dedi- 
cace de Gemelle, trois freres nommés Rossius, beaux-freres AN. le 

Rond, habitant de Gemelle, accompagné s de deux autres incon- 
nus, apres avoir entendu la messe que leur avait c@lebree un 

quatrieme Rossius dans l'eglise de Gemelle, iceux armds de haches 

et autres instruments quils avaient tenus caches sous leurs man- 

teaux pendant la dite messe, enleverent avec insolence le bane 

de l’abbe, et, apres l’avoir brise, ils l’emporterent eux-mömes 
sur le lieu publie de Gemelle, en firent un bücher, auquel ils 
mirent le feu, et, par un m£pris tr&es punissable, danserent à l’en- 
tour dudit feu, au grand &tonnement et scandale du publie®. 

L’abb& eommenca des poursuites contre l’un de ces freres, 

Louis-Etienne, capitaine, sgr. de Biron et „soi-disant seigneur de 

Humain“. Le eapitaine fit prouver par t@moins que lui-möme ne 

s’etait pas melde direetement de l’affaire et que e’etaient le sgr. de 

Chairier, ain& des freres (du second lit) du ehanoine et son cadet 

(du dit lit) qui avaient brise le bane, avec deux autres gentils- 

hommes. 
Dans un acte du 5 nov. 1708, le chanoine est intitule „sgr. 

de Humain, Biron, ete.“ 

Relief d’appel: 10 dee. 1708; plaids: 6 fevrier — 8 mai 

1709. 

sion du eommis audit droit de vin; et cela arrivant, le tonnelier seroit A 

l'amende de 60 esquallins et le vin confisque et celay qui eriera ou publiers 

le vin sans permission sera aussy eondamne A 60 esqualins d’amende*. 

Ce texte est donn& et traduit par le notaire Gerber de Luxembourg, 

d’apres une eopie vollationnee par E. Wiltheim „aA une aneienne lettre &erite 

en parchemin, reposante „ans l'archive de Luxembourg“. 
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A ce dossier a été annexé la pibee isolde suivante: Malines, 

le 17 mars 1703. Relief d’appel accord@ par le Grand Conseil de 

Malines „a l'abbé et seigneur de St. Hubert en Ardennes, joint 

à luy les bailly et justieiers du bourg de St. Hubert“, dans un 
proces contre le procureur general de Luxembourg au sujet de 

la juridietion de la haute-cour de St. Hubert. Cette eour admi- 
nistrait la justice dans toute la terre depuis l’anne« 1688, à l’ex- 

elusion des sept cours inferieures qu’y avait &tablies autrefois 
„Var., abbe de St. Hubert“ ; le proeureur general ayant prösente 

une requete au conseil de Luxembourg, le 3 avril 1700, „il avait 

ete ordonne aux offieiers des justices inferieures de la dite terre 

d’administrer la justice comme du passe“. 
N° 73. — Les bourgmestres et la communaute de St. Hubert, 

app. et requerant des elauses d’inhibition, contre Jean L’Allemand, 

notaire apostolique, et Hubert Collart de St. Hubert. 
Sent. dont appel: celle da eons. de Lux. en date du 20 oct. 

1708, „declarant que la commune bourgeoisie de St. Hubert aura 

a indemniser les suppliants de la condemnation portee ä leur 

charge par sent. du 3 nov. 1704, frais et despens de leur empri- 

sonnement dont supplie.. . . .*. Cette sentence de 1704 concer- 
nait une execution faite par L’Allemand et H. Collart à charge 

de Martin Ambrosy de St. Hubert. 
Relief d’appel: 22 dee. 1708; plaids des 23 et 25 fevrier, 

6 mars 1709; sent. du 153 avril 1709 aceordant aux suppliants 
eontinuation des elauses d’inhibition et condamnant les opposants 

aux depens du debat. 
Dans le reg. 561 du Conseil souv. de Mons, se trouvent diffe- 

rentes pieces relatives an proeös soutenu par Martin Ambrosy, huissier 

a St. Hubert, intime, contre Nie. Collart, app. du cons. de Tux. 

au grand conseil de Malines (1705): voieci comment Ambrosy 

expose son cas: „ayant este obligé de payer contribution A 

l’Eleeteur de Brandebourg à cause de la presente guerre, il avoit 
este cottist avec l'estat de Luxembourg, comme suppost du con- 
seil, comme aussy tous les huissiers extraordinaires dudit conseil 

sont eottis“s scparement des communautez, tant pour leurs per- 

sonnes que le bien qu'ils poss@dent. Long temps apres, la terre 

de St. Hubert ayant fait un traitte separe, les maire, bourgmestre 

et pretendus commis du dit St, Hubert ont prötendu comprendre 

Vinthims avec le bourg et l’obliger par ainsy à paver eucores 

une fois avec eux sa part dans Ja eontribution, et comme ils le 

menacoient de l'exécuter et le dönoneer aux ennemis, il s’en est 

pourveu par requeste au cons. de Lux... .“. Par sent. du 11 
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dee. 1705, le Grand Conseil avait ordonne la mise à exe&cution 

de la sentence dont appel. 
A ces pieces en sont jointes d’autres, concernant le proces 

entre Jean Muller et Jean Weiller, tous deux bourgeois de Luxem- 

bourg, port en appel de Luxembourg au Grand Conseil de Ma- 
lines (1705). I) s’agit d’un differend concernant une citerne 

construite par Muller et son voisin Jean Bettingen (dont Weiller 
est l’heritier) et à une servitude y relative, au sujet du quel 

le magistrat et le conseil de Lux. avaient juge le 4 nov. 1704 
et le 2 mai 1705. — Sent. du Grand Conseil, eontinuant le 6 

nov. 1705 les elauses d’inhibition et defense, requises par l’appe- 

lant. 

N’ 74. — Cath. Nisette, veuve de Théod. Kerschen, greffier 
du siege prevötal de Luxembourg, app., contre Ambroise Have- 
lange, offiecier de Heistroff, d’une sent. du cons. du 10 nov. 1708 

la condamnant à payer audit Havelange une somme de 250 Ceus 
A raison d’un emprunt fait & la belle-mere de ce dernier, Eve 

Klepper, veuve du notaire Strabius. 
Relief d’appel: 26 janvier 1709; plaids: 11 mars 1709, 
N’ 75. — Maitre Jean Gilson, eure de Virton, app., contre 

le procureur-general du roi a Luxembourg, qui l’avait fait con- 

damner & 60 fl. d’or d’amende pour „scandal“. 
Sent. dont appel: 19 novembre 1708; relief d’appel: 26 

janvier 1709; plaids: 9 mars 1709. 
N° 76. — Anne-Marie Flesch, veuve de Pierre Flesch, de 

Bettenfeld, pays de Luxembourg, contre Michel Hoffman, au 

sujet du payement d’une pension. 
Relief d’appel: 12 fevrier 1709; plaids: 23 mars 1709. 
N° 77. — Jean-Jaeques Herlenval, vicaire „en la Vaux de 

Xhavanne*, app., eontre Jacques Bachusius, eur& de la paroisse 

d’Ortho, d’une sent. du cons. de Lux. relative à la cure d’Ortho. 

Proeuration donnde par Bachusius le 12 avril 179 a La 
Roche, en pr&senee de Servais Du Pont, cur& de la Roche, et 
de Jacques Rasselle, echevin de cette ville, par devant le notaire 
Jean-Georges Nollomont. Procuration donnée a Ozo, prevöte de 

Durbuy, par Bachusius le 23 mars 1709, par devant le notaire 
Louis Detraux, en presence de ‚Jean-Frangois Detraux, pr£tre 

benefiecier d’Aywaille, et de J.-Nie. Nivarlet. 

Relief d’appel: 15 fevrier 1709. Plaids: 24 avrıl 1709, 

No 78. — Jean-Adam Pellot, sgr. haut-justieier de Sterpigny, 

app., eontre Anne-Marie de Reichling, dame d’Autel en partie, 
d’une sent. du cons. de Lux. du 5 oet. 1708 ayant declare qu'il 

* 
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Se 

„aura A se contenter de 6 chartes de foin dites en allemand 

zimlich fouder que la dite dame d’Autel, en exceution de l’acte 

du 24 oet. 1549, aura à luy designer chaque année; et ayant, 

avant de disposer sur la revindication quelle pr&tend des voueries 
de Scehmit Claus et de Gweders Bergem, ordonn& commissaire, par 

devant lequel elle fera preuves que les voueries lui appartiennent.* 

Dans sa requete d’appel, Pellot dit, entre autres, qu’A.-M. 

de Reichling est heritiere d’nne partie de la sgri® d’Autel depuis 

4 ou 5 ans; que ces 6 chariots de foin se levaient dans la prairie 

dite Zckelbant (v. plus bas, les actes de 1549 et 1703). Dans un 

avertissement de la dame d’Autel, present“ au Conseil le 29 avril 

1709, nous voyons qu'Albert, baron d’Argenteau, „auquel apparte- 

nait la cense de Sterpenich avec le droit de pereevoir chaque 

annde 6 chariots de foin“, &pousa Odile de Huyart, dame d’Autel 

‘tante de la dite delle de Reicheling, de laquelle celle-ei a herite de 

cette sgfie), de sorte que Sterprnich et Autel „se sont trouvez 

confondus et posstdez par les 2 eonjoints“, jusquä leur trépas, 

arrive il y a environ 25 ans: alors Pellot, „comme au droit du 

baron d’Argenteau, est entre en jouissance de Sterpenich et des- 

dits 6 chariots de foin, et la dite delle de Reichling, comme re- 

presentant le sgr. Jean d’Autel, suceeda à la sgrie d’Autel“. A.-M, 

de Reichling pretendait que ces 6 chariots de foin ne devaient 

nullement &tre levés dans Eckelband, mais que Pellot devait „les 
prendre dans l’endroit des pretz d’Autel que le sgr. lui designera“ ; 

elle se plaint qu'il ne se soit eontente de six médiocres chariots, 

mais ait „fait emporter chaque annce du fojn au triple, le faisant 

entasser par ses valets sur des ehariots tirez par 10 ou 12 che- 

vaux®, Nous voyons eneore dans des conelusions présentées pour 

Pellot le 13 mai 1709 que „le eolonel d’Appeltern, A titre d’A.- 

Cl. de Reuelings, a demeure dans le chasteau d’Autel depuis le 

partage de 1681 jusques A son trepas, arrive en lan 1703%. 

Relief d’appel: 28 fevrier 1709; plaids: 15 avril — 15 juillet 

1709 ; sent. du 20 juillet 1709, „eontinuant les clauses d’inhibi- 

tions obtenues par lappellant et condamnant Vopposante aux 

depens“. 

Parmi les pieces annextes au dossier, signalons les iméres— 

sants actes suivants (qui ne sont pas donnds dans les eartulaires 

d’Autel et de Sterpenich publies dans le tome II des Communes 

Luxembourgeoises de E. Tandel): 

I. Le 24 octobre 1549. Thierry, jeune comte de Mander- 

scheidt et Blanekenheim, Viry, sgr, de Crehanges et Pittanges, 

Damien de Pallant, ser. de Varis et Millenbourg (ou Villenbourg’?) 
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Bernard, sgr. d’Eltz et Öttange, Bernard de Velbrucken, sgr. de 
Beaufort, oflieier de Vianden, et Jean Keck, docteur en droit, 

sgr. de Thorn et eonseiller de S. M. I., accordent Georges, sgr. 

d’Autel et Vogelsang, et Guill. d’Argenteau, sgr. d’Esseneu, comme 

tuteur et eurateur de Jeanne d’Autel, sa femme, beaux-freres, au 

sujet de la succession dans le duch® de Luxemhourg et „de la 

rente en vin et escheanees A Kempt (£vöche de Treves)“, leur 

echues de Jean, sgr. d’Autel et Vogelsang. 

1) „Comme le sgr. d’Esseneu at volontairement quiet au s’ 

d’Autel le droiet qu’il at ehu conquis par un accord de noble et 
vertueuse dame Anne nde d’Äutel, landrosserte, iceluy droiet, 

ascavoir le quart, serat suivy au diet s" d’Autel par preeiput, 
parmy que le dit s" d’Autel eontente les h£ritiers de la dite 
landrosserte sans assistance dudit sgr, d’Esseneu“, 

2) „Le sgr. d’Autel aurat le chasteau d’Autel avecq tous ses 

edifices, pourpris, jardins, terres arables, pretz, selon que cela at 

d’anciennetd jusques au present este profiete et possede de la 

maison d’Autel; item les subjeetz (manschafft) et la collation de 

l’eglise, le tout par preeiput. A l’encontre aurat le sgr. d’Esseneu 
la vieille masure & Sterpieny, avecq les biens y appartenants, 

ainsy que les censiers les ont tenu et possede jusques A present, 

et encor six medioeres charéez de foing que les" d’Autel assigne- 

rat au sgr. d’Esseneu, aussy par preeiput. De la, touts droicts 

seigneuriaulx et jurisdietion, emoluments ou revenus, de quel titre 

ou nom ilz soyent, seront partagez par &gale moytie ... et se- 

ront toutes les charges et pensions payés A l’advenant, et les 
hommes qui obviendront au partaige au sgr. d’Esseneu seront 

deschargez et exemptz de la guite (le guet) et guarde qu’ilz ont 

jusques & ce faiect au chasteau d’Autel et seront doresenavant 

tenuz de les prester au s" d’Esseneu . . . .“. 

Les deux beaux-freres passent alors „à ulterieur partaige 

hereditaire, seulement de ce quest seitu& en ce duch® de Luxem- 

bourg“ : 

A) Geörges d’Autel aura, „quand aux subjeetz diet Zigenleuth, 
les habitants des villages d’Autel, Hagen et Steinfort et quatorze 

habitants de Sterpigny (eitons parmi ceux-ei: Susanne dans la 
maison diete Jeutzenhuus et Georg in Jueflgishaus), „avecq toutes 
les servitudes, cerowdes et service, eomme ilz les ont faiet d’an- 

eiennetc“; Guill. d’Arekentaell aura, A titre de sa femme, les 

habitants des villages de Bettingen et Rindlingen et douze habi- 

tants de Sterpigny. 

B); „Touehant les revenuez diet chafft, qu’escheent annuele- 
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ment à Autel, Sterpigny, Hagen et Bettingen, ä 2 termes“, 

Georges aura „les schaft d’Autel, raportant annuelement A 2 
termes de may et St, Remy 32 fl. et 32 Bayers, le chafft de 

Hagen (90 H. et la moytie du chaft de Sterpigny 127 Al.)*. 

Guillaume aura semblable moitie du chaft de Sterpiguy (27T fl.), 

l’entier chafft a Bettingen (22 fl. et 52 bayres) et l’entier chafft 

de Rindlingen (11 fl.); de plus le sgr. d’Autel lui donnera, à 

chaque terme, hors de son chafft de Hagen, 7 tl.; „se trouvant 

par la que le sgr. d’Autel tire par avance la quatriesme partie 
de tous les chafts et qu’ils ont partag“ le surplus en 2 partes 
esgales“. 

C) „Touchant la rente diet cens de Noöl de 4 fl. d’or en 

argent, des voitures «du vin et chappons, se partageront esgale- 

ment par moitic et seront les despens qu'on furuy aux pauvres 

gens suhministrez et portes à l’advenant; item les 20 maldres 
d’avoine et pouilles à Ettelbrücken, nous les debverons aussy 

partager, de mesme que les cens“. 

D) Georges d’Autel aura „la cense à Grosz et le four ban- 

nal de Sterpigny, Hagen et Rindlingen“ ; par contre, Guill. d’Ar- 

genteau aura les 25 fr. a Dampvillers. 

E) Georges aura le monlin d’Autel, tandis que Guill. aura „le 

moulin de Bettingen; et les revenuez de l’hostelerie (Gasthauss) 

et moullin de Mammeren seront partagez comme les cens. Item 

touchant les bois, iceulx seront aussy partag‘z, comme diet iey 

dessus, A l’intervention de ceulx de la justice du lieu. Touchant 

la rente et revenuz en vin à Kempt seront pareilement partagdz 

et ce qui peult estre perdu serat recherch@ aux frais communs, 

Quand aux viviers, icculx seront sur prealable partage, repardz, 

alvinéz et entretenus aux frais ecommuns et le proffiet provenant 

d’ieceulx sera partage comme les cens; si seront toutes les dismes ’ 

et terrages aussy partagez, de mesme que les eens*“. 
em quant aux pensions que la se d’Autel est chargée F) „It juant ns que la srie d’Autel est charg 
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de payer tous les ans, qui reviennent A la somme de 180 fl. d’or 

et 12 souls“, (teorges en payera 112 fl. d’or 23 s. et le ser. 
d’Esseneu se chargera de 67 fl. d’or 17 s. à payer anmuellement 

aux heritiers de Linster; le sgr. d’Autel payera le surplus par 

son mayeur de Hagen hors des deniers du chafft &cheant audit 

lieu. 

G) „Touchant 23 maldres d’avoine et 23 poulles qu'on doibt 

annnelement à llolenfeltz, seront tous les ans acquitez par nous 

beaux-freres de mesme que d’aultres pensions et payerons pareile- 

ment tous les ans A un eure de Sterpieny 3 maldres de seigle. . . 
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H) „Quant & la maison à Luxembourg, icelle serat partagee 

comme les cens, au dire et jugement des maitres ouvriers ad ce 

entenduz . . . et les pensions et interesses seront payez à l’adve- 
nant, et touchant les rentes en eire, icelles demeureront & la 

chapelle de la maison d’Autel pour le service divin . . .“ 

1) Traduetion de l’allemand, delivree en 1647 par 

le notaire D. Knepper de Luxembourg, d’apres l'ori- 
ginal sur parch., muni des 8 sceaux, en ceire rouge et 

verte, des 2 beaux-freres et des 6 arbitres. 2) Copie 

delivr&ee le 16 sept. 1705 par le notaire W. H. Ordt, 

d’apres une traduction de l’allemand faite le 10 nov. 

1632 (ou 1672?) par le notaire P. Milleurs sur une 

eopie, écrité, d’apres l'original, par Hans Conrard, 

notaire à Thionville. 

Il. Annonce de la subhastation de la seigneurie d’ Autel. 
„Le 30 de juin 1850, en la ville de Mallines, ou se tient le 

(irand Conseil du Roy Nostre Sire, entre dix et onze heures 

avant midy, seront scelleces les lettres du décret de 5 parts de 8 

de la terre et seigneurie d’Elter diet en langue frangoise Autel, 

appendences et despendences dicelle, situez au pays et duschez 

de Luxembourg, proche de la ville d’Arlon, tenu en mouvance 

de Sa dite M., à cause d’icellui duchez de Luxembourg, apparte- 

nant à Messire Ferdinand baron de Knipphausen et de Fogelsanck, 
filz esnez de feu le baron de Knipphausen et de Fogelsanck, et 
ses aultres freres et saurs, enfans dudit feu et de dame Margue- 

rite de Coeque van de Leuvinnen, douarier du dit Knipphausen, 

encore vivant et ayant la guarde noble des enfans mineurs par 
elle retenus de son dit feu mari, consistant la dite terre et sgrie: 

Prisınes en un beau chasteaux entourrez d’eaux, ayant haulte, 

moyenne et basse Justice. 

Y ayant proche le dit chasteau un vivier nomme&z Dauffels- 

weyer. Item un aultre vivier nommd Grosser Weyer. Item un 

aultre vivier nomme Caller Weyerchien. Item encore un petit 

vivier derier la maison du Mayeur. Item un bois nommé Grosser 

Eichenbusche. Item un aultre bois nommé Lauterbusche, Buchen- 

busche ou bois de Hesse. 

La mere esglise de la ditte sgrie d’Elter est ä Sterpenich et 

le baron de Vogelsanek est collateur de la cure. 

Le dit baron at aussi la haulte justice et la premiere au- 

dienee de ses gens, 

Y avant. 150 journenux de terres labourables, appartenans 
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d’aneiennetde A la dite sgrie et chasteau d’Elter a 3 saisons, A 

scavoir 50 journaux à la roye. 
Item en cens ordinaires et extraordinaires, suivant le compte 

de Van 1617: 311 fl. Carolus 9 s. 5'/, d.; en segle, 150 maldres; 

froment, 1 maldre; avoisne, 110 maldres et 5°/, bichets; 210 

poulles et un cart; 62 chappons; 11?/, oysson ; 20 pots de beurre; 

400 wufs ; 4 livres de eyre; 2 livres de Jin; I cabrit; 3 bichets 

de farinne d’avoisne ; 57 eharrees de foing, 

Se faisant icelle vente & la poursuite de Messire Philippe, 

baron de Lieques. comme pere et ayant la garde noble de ses 

enfants retenus de feue damme Louyse de Kruniugen, pour sur 

les susdittes 5 partes de 8 de la dite terre et sgrie, appendances 
ou dependances, ou des deniers qui en proc@deront de la vente 

d’ieelle, eonsuivre et avoir payement des arrierrages d’une rente 

de 1800 fl, par an, &chus depuis l’an 1622 exelusivement, ensuite 
des sentences donndes audit Grand Conseil (entre) le dit impétrant 

et le dit baron de Knipphbausen le 21 de may 1650*. 

Copie de eopie, signee: RUMLING, nots. pub. 

II. Le 17 aoüt 1666, au chäteau de la Grange. — Chris- 
tophe-Albert baron d’Argenteaux, sgr. de la Grange, Fontoy, 

Auviller, Sterpenich, Schondorff, Autell, ete., et dame Odille Huart, 

sa femme, eedent au s" Thomas Reichling, receveur des domaines 

du Roi au quartier d’Arlon, „Vusufruiet et le douair qu’appartient 
et est dheu sur les biens patrimoniaux et immeubles du feu s" 

eolonel Jean Reichling, son frere, à la dite Odille Huart, eomme 

douairiere et survivante le dit feu eolonel Reichling“, à conlli- 

tion que le dit Th. Reichling leur payera annuellement à la Noül, 

tant que la dite O. Huart vivra, 50 patagons, et ce „pour r&ecom- 

pense et perception des fruicts, rentes, levees et proufiicts qu'il 

pourrat tirer de la jouissance des dits biens“. 

Sign&: Christof Alber Dargentaux, Odille de Huart, Thomas 
Reichling. — Orig., sur papier, avee 2 cachets en eire rouge: 
celui du baron d’Argenteau, prösentant un deu A la eroix chargee 

de 5 coquilles et accompagnee, dans chaque canton, de 5 eroi- 
settes plac&es 2, 1 et 2; couronne A 11 perles (8 et 3); tenants: 

2 hommes sauvages. Celui de Reichling porte les armoiries sui- 

vantes: écu A un chevalier arme, debout, tenant de la dextre une 

epee, la pointe en bas; heaume; eimier: le chevalier, issant, 

tenant de la dextre l'épée, la pointe en haut. 

IV. Le 14 aoüt 1681, au chäteau d’Autel, par devant le 

notaire J. H. Louys d’Arlon. — Ernest-Ferdinand, baron de Suys, 
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sgr. de Montquintin, ete., comme mari d’Odile-Therese de Leonel, 
et sire Jean Lamberti, eur de Montquintin, comme constituc de 

Charles de Huart, &euyer, sgr. de Hembroval, consorts, beritiers 

de feu Odile de Huart, dame d’Argenteau, se portant forts pour 

les enfants mineurs de feu Mathieu de Huart, d’une part; et le 

eolonel d’Appelter, grand bailli de la ville et comté de Vianden, 

comme mari de Marie-Claire de Reichling, et pour ses consorts, 

heritiers de feu le eolonel Jean de Reichling, d’autre part, font 

un partage „de la terre et stie d’Autel“, pour satisfaire aux sen- 

tences et jugements rendus & Luxembourg et au Grand Conseil 
de Malines. 

„Ilz ont projette, scavoir que l’une des partes pourroit estre 

tirce droiet joindant la grande eour, au milieu de la place du 

Dongeon, ou il ya effeetivement un peau (= pal) dans la muraille et 

aussy un trou, duquel la eourt sera partagde droiet A l’opposite 
jusques à l’autre muraille, au milieu de certaine vieille fenestre. 

Et quant au bastiment du chasteau, que pour une parte de- 

meurerat le vieu bastiment, avee la grande cave, dont les 2 

fenestres regardantes vers le nouveau bastiment et quartier deb- 

vront estre bouchdes pour oster toute soubjeetion et servitude, 

autant que faire se peut, et servirat d’une parte au neuf bätiment 

tout ce qui se trouverat en dela de la muraille de la s&paration 

vers l’Orient et le dit neuf bastiment, lequel s’extendra aussy 

embas jusques contre la muraille de la dite grande cave, comme 

diete est ey-dessus, et en hault, jusques au 3®® somier de la sale, 

au deseur d“s caves, justement à l’advenant des 2 Ires croisades 

opposees l’une à l'autre, ete. . . .* 

L’on r&gle ensuite le partage des viviers, fosses et aisances, 

grange, etable et jardin à arbres, qui sera fait d’apres la separa- 

tion des bätiments. Le brull nomme Jacques, sera cependant 

„partage egalement entre parties, comme aussy les autres biens, 

terres, pr&z, bois, viviers non eomprins &Z aysances, censes, rentes, 

rendage du moulin, droiets et jurisdietions sur les subjets“. 

„Le vieu bastiment et quartier est tombe par lot au sgr. 

baron de Suys et à ses consors, avec toutes ses appendances et 

dependances, et le neuf bastiment et quartier, avec toutes ses 

app. et dep., au sgr. colonel d’Appelter et à ses consors“, 

L’original &tait signé: 2. F. Baron de Suys, C. D’Appelter, 

Jean Lamberti, cure de Montquintin, Pellot et J. H. Louys, nots. 

pub, 

V. Les 2 et 3 septembre 1681, les mömes, assistes du 
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dit notaire et des gens de justice de ce lieu, font le partage, 

„moiti& par moitie* !j, de toutes les terres et prairies appartenant 
en general au chäteau d’Autel. Ce sont: 

A) Les Terres. „Une piece sur Hourscht, le tournail en Bert- 
zem et le pr& sur la Deich (R); le pre nomme la Brachwiese & 

Bertzem, avec 1 piece de t. seise audit Bertzem, abutissante au 

ban et finage de Hondelange (H.). — Une piece de t. au dit 
lieu, nomme& la Äurtz Acht, une au lieu nommé Kampricht, une 

sur Engelpesch, une au lien nomm& Dalem, divisees en deux 
entre R. et H. — Une piece de t. au lieu appell@ vulgairement 

Friderich (H); la piece sur Hadersdorfferberg, nommée la Dief 
Acht (R). — Une piece nommee la Äurtz Acht, sur Hadersdor- 

ferberg, divisee en 2 parts: une au dessus, à laquelle vient abou- 
tir la Zang Acht (R), et une en dessous, vers le chemin d’Arlon 

(H). — Une piece sur le dit Zadersdorferberg, nommée la Lang 
Acht: R. a la part vers Autel Hault, joindante Fr. Bebing de 

Hadersdorf, et H. a celle vers la Äurtz Acht. — 1 p. de t. si- 
tuce sur le Deich, dont R. et H. ont chacun la moitie. — 1 p. 
appellce Brulges Acht, divisee en 2: R. a la part vers le chemin 

nomme Huderweg et H. celle vers Barnich. — 1 p. de t. in 
Boltges rech, dont la part vers le chäteau est tombee AR, et celle 

vers Hondelange a H. — 1 p. au lien nomme Tomme, dont R. 

a la part vers le chäteau et H. celle vers Hondelange. — 1 p. 
de t. ibidem, une sur la montagne de Barnich et une derriere 

la Quemel Acht divisces en 2 moitids (cette derniere entre Arlon 

et Steinfourt ?) 

B) Les Prairies. — La prairie du Moulin (R); les deux pres 
appelles Buden et Petit Eckelban (H). — Le pr& en Dalem, par- 

tage en 2 parts. 

„Les pres nommes Pacques Brull, joindant le village d’Autel, 

et Gros Eckelban, pres le village de Sterpenich ; les “tangs 

Derberg, Gros et Grondlose Mör; les bois de Leuter Busch, 

Groscher Busch, Hogwaldt et autres appartenants et dependants 

dudit Autel; le pr& nommé Sterpenicher brüll et le brull aupres 
d’Atthu en Loraine; les terres et prairies de Leuterbusch et tous 

biens qui en dependent; les soubjeets, corvces, schafgeldt, rentes, 
cense de Grosse, rente d’Ettelbrück, et, en gen£ral, tous aultres 

droiets seigneurieaux, rente du Moulin, censes et toutes depen- 

1) Dans l'énumération des biens partages qui suit, j'ai designe par (R) 
ce qui est tombe aux „heritiers de feu le sgr. de Reichling* et par (H) ce 

qui est tomb& aux „heritiers de feu dame ÖOdile de Huart*. 
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dances et appendances, ey dessus non partag6es ny sp£eifices de- 
meureront en eommunaute*, 

Fait en präsence des mayenr et echevins d’Autel: A l’original 

se trouvent les signatures de: E, Ferd. Baron de Suys. C. D’Ap- 

pelter, Jean Lamberti, cure de Montquintin. Pellot; les marques 

de: Mayr Claus, mayeur haut justieier; Gwres Jean, &chevin ; Nie. 

Diefferding, mayeur et «cchevin ; Heintges Willem, sergent ; Schnei- 

der Johan, mayeur foncier d’Autel; Göbels Hein, Muller Thilen 

Johan et Bartels Peter, “chevins; la signature de J. A. Louys, 

notaire. 

2 eopies delivrees en 1681 par le dit notaire Louys. 

(A suirre.) 

Am Grabe der Mutter, 

An der Mutter friichem Grabe 

Steht ein Kind im Dämmerlicht, 

Pflanzet bin als lebte Gabe 

Einen Strauß Vergißmeinnicht. 

Zähren reichlich ſieht man fliehen, 

Perlen gleich im Abendrot, 

Und das Kind, dem Kranz zu Füßen, 

Klagt der Dintter Yeid und Kot: 

Seit man did) binweggetragen, 

O geliebte Mutter mein, 

Find' ich nirgends mehr Bebagen, 

Möcht' am Grabe ftetig ſein! 

veere ftarret mir entgegen, 

Tret’ ich in dein Kämmerlein, 

Uud mein Harm ſich micht will legen, 

Bis ich ſteh' am Grabesſtein. 

Wenn des Morgens beun Erwachen 

Ich dich freundich grüßen will, 

Hör ich nicht dein boldes Yachen, 

Alles bleibet ſtumm und ſtill. 

ee — 

Und ich ſuch' in allen Eden, 

Wo du denn verborgen did), 

Doch ein Kranz mahnt mich, o Schreden, 

Daß du haſt verlaffen mid). 

In Gefahren und in Yeiden 

Haft du, Mutter, mich geſtirtzt 

Ach, mir fällt fo jchwer dein Scheiden, 

Da dein Kind nun niemand fchükt. 

Haft in Liebe mid) geleitet 

Oft zum trauten Kirchlein bin, 

Doch jett niemand mich begleitet, 

Weil ich ja verlaffen bin. 

Ruft der Glode Ktang am Morgen 

Und am Abend zum Gebet, 

Fleht zum Herrn dein Kind in Sorgen, 

Das jet fo alleine ſteht. — 

Still das Kind in Sehnfucht weinet, 

Wünſcht die Mutter fich zurüd, 

Und die Somme blaffer fcheinet, 

Grüßt das Kind mit letztem Blick. 

Und der Mond fteigt aus der Ferne, 

Still er über'm Grabe wacht, 

Unn das Kind, beim Glanz dev Sterne, 

Wünſcht der Mutter gute Nadıt. 
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Geſchichtlicher Rückblick 
auf die im Großherzogthum Luxemburg bisher erſchienenen 

Zeitungen und Zeitichriften. 

XXXVI 

Luremburger Wort für Wahrheit und Recht. 

(FFortjegung.) 

„Zu der Verantwortlichkeitsfrage", jo fährt Hr. Peter Brüd fort, „ge: 

jelite fi) dann auch wiederum die Geldfrage und dieje hauptjächlich, da in der 

Zwiſchenzeit nene Elemente !) in die Redaktion eingetreten waren. Veran- 

lafjung zu größerer Forderung bot der Nachweis, den id) dem Biſchof am 

19. September 1878 zur Einjicht unterbreitete. Wie der aufmerfiame Leſer 

ſchon aus der bisherigen gejchichtlichen Darlegung erjehen hat, hatte ich 

bisher nicht gefeiljcht und nicht gegeizt, wo es fi) um den Fortichritt des 

„Wort“ handelte und als jorgjamer Hausvater hatte ich alle Ausgaben, 

ohne zu fragen, ob id) vertragsmäßig dazu verpflichtet war oder nicht, 

bejtritten. ?) Da aber in den letten Jahren verjchiedene Ausgabepojten ?) 

eine bedenkliche Höhe erreicht hatten und mein Gewinnantheil mir micht 

im rechten Berhältnig zu meinen Opfern an Geld, Arbeit und Sorgen 

zu Stehen ſchien,“) jo hielt ich mich für berechtigt und verpflichtet, mei- 

nen Mitarbeitern, die fortwährend einen hohen Procentjag Ssezogen, aud) 

wenigitens einen Theil der Laften zuzumeifen, zu denen ich Vertrags: 

mähig nicht verpflichtet war. Dies that ich in der vorhin erwähn- 
ten Rechnung vom 19. September 1878, indem id) die Ausgaben für 

die politischen Zelegramme, für die 2 legten Breßprocefie, für dem 

Dauptredafteur gelieferte politische Werfe, für Feuilletons und für die 

Zeitungsbeilagen von mir wies; meine Forderung wurde jedoch, wie 

vorauszujehen war, °) abgewiejen. Am 6. November desjelben Jahres 

1) Ueber diefe „nenen Elemente” werden wir, um die Brüd’iche „Geſchichte des 

Yuremburger Wort“ nicht unterbrechen zu müffen, weiter umten fprechen. 

2) Herr Brüd hätte wicht nöthig gehabt, in fo pompöfer Weife auf feine Genero- 

fität binzuweifen. Ein Jeder, welcher mit ihm in Geichäftsverbindung getreten war, 

kennt diefe Senerofität nur allzugut, 

3) Warum gibt Hr. Brüd feine näheren Angaben über diefe „verfchiedenen Aus: 

gabepoften ?" Dan hätte in diefem alle doch viel leichter und beſſer feine Neflamatio- 

ven verftehen können. 

4) Es iſt wohl jelbftverftändlich, daß Hr. Brüd den großmöglidyiten Profit aus 

dem „Luremburger Wort“ berauszupreflen fuchte, gemäß dem alten Sprichwort: „Je 

mehr, deito beſſer“. 

5) Wenn Hr. Brüd diefe Abweifung „vorausgefehen“ hatte, warum unterzog er 

fich denn diefer vergeblichen Arbeit ? 

Rn, 
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erhielt ich angeblich !) „im Auftrage des Biſchofs“, ein Schreiben ſeitens 

des Herrn Brof. Wies, worin er meine Auffaſſungsweiſe als unbe— 

On 

gründet hinzuftellen juchte, indem er ſich auf die Verhandlungen über 

die Ausgabepojten, die dem bis dahin gültigen Vertrage von 1871 vor: 

ausgegangen jein ſollten, ſtützte. Aufzählungen verjchiedener früherer 

Ausgaben, die aber hauptjächlid nur in einer allgemeinen Erwähnung 

der Lajten, die ich bis dahin allein getragen hatte, bejtanden und gipfel- 

ten, hatten allerdings jtattgefunden ; aber eine gegenjeitige Erörterung 

der fünftigen Ausgabeziffern, eine eigentliche und eingehende „Diskuſſion 

der Ziffern” hatten meine Partner wohlweislich abgelehnt; es war mir 

daher leicht, die Anſprüche abzuweijen, und dies that ich auch am 26. 

November, mündlich, Hrn. Wies gegenüber und auf deſſen jpäteres Er- 

juchen, auch schriftlich, am 22. Dezember desjelben Yahres. ?) Um jeden 

Borwand zu weitern Gelüften kurz abzujchneiden und um zu beweifen, 

daß ich mur das eigentliche Intereſſe des Blattes anitrebe, und deßhalb 

aud zu Opfern bereit jei, ermäßigte ich den Anzeigepreis um die Hälfte 

und zwar jchon vom 1. Januar 1879 ab. Daß nur ich dies meue 

Dpfer brachte, geitand die Redaktion jelbit in der Wr. 305 vom 31. 

Dezember 1878 ein, mit den Worten: „Ganz eigens müſſen wir auf 

die von unjerm Verleger bewilligte Reduktion des Annoncen: 

Preiſes aufmerkſam machen, welcher für die Zukunft auf die Hälfte 

herabgejegt iſt: ſtatt 20 Gent. alfo 10 Gent. per Betitzeile. Gelegentlich 

zu verabreicyende Beiblätter ſollen abhelfen, daß der für politifche Mit— 

theilungen beftimmte Raum zu jehr beichränft würde.“ Dieſe Meitthei- 

lung iſt in jener pomphaften, vielverjprechenden Ankündigung enthalten, 

die als Köder ?) an der Spige der erwähnten Nr. vom 31. Dezember 

1878 ſtand.9 

9» Diefes Wort „angeblich“ enthält wieder eine perfide Inſinuation; es unterſtellt, 

daß Hr. Wies, welcher ein Ehrenmann war von der Fußzehe bis zum Scheitel, dem 
Hr. Prüd die Schubriemen zu löfen, nicht würdig war, als Schuft gehandelt hätte. 

2) In wie weit diefe Ausführungen des Hrn. Brüd begründet find, entzieht fich 

natürlich nnferer Kenntuiß; jedoch dürfen wir, mit Rüdficht auf die Wiederfprüche die 

wir fchon früher Herrn Brüd nachgewieſen haben, ein großes Fragezeichen dahinter 

ſtellen. 

3) Wie? und Herr Brück, als ein „Ehrenmann von reinſtem Waſſer“ ließ es 

ruhig geſchehen, daß mit einem ſolchen „FKöder“ Gimpel gefangen werden ſollten!!! Da 

hört denn doch alle Gemüthlichkeit und — Ehrenhaftigkeit auf! 

4) Zu Nutz und Frommien unſerer Leſer wollen wir die betreffende Ankündigung 

hier wörtlich abdrucken. Sie mögen dieſelbe aufmerkſam durchleſen und dann ſelbſt 

urtheilen, in wie weit Hr. Brück Recht hat, ſie als „Köder“ zu bezeichnen. 

Einladung zum Abonnement. 
Die Redaction des „Lur. Wort“ tritt vor ihren geſchätzten Leſerkreis mit der 

Bitte, das Abonnement für das neue Quartal baldigſt zu erneuern; fie hofft, daß 

noch fehr zahlreiche neue Frennde zu den alten binzutreten werden. 

—* 
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Meine Preis-Ermäßigung auf den Anzeigen) befriedigte aber noch 

Zunächſt iſt ja das „Luxemb. Wort“ factiſch das einzige politiſche Organ Lu— 

remburgs, welches den katholiſchen Standpunkt vertritt, und damit den tanfendjähri: 

gen Traditionen unferes Bolkes gerecht wird. — Nicht genügt es, die auswär— 

tige Fatholifche Preife (mag fie es noch fo jeher verdienen !) zu ſchätzen, zu unterftüßen 

und an deren Lectüre ſich zu erfreuen: Bor Allem muß die eigene inländiſche politische 

Preſſe, welche im Fatholifcher Sinne wirkt, vom jedem opferwilligen katholischen 

Luxemburger umterftütt werden. Diefe Stellung vertritt aber zunächſt und unter 

den Fournalen der Hauptitadt allein das „Luxemb. Wort.“ : — Der Beruf des „Yur. 

Wort“ als Organ der Katholiken, iſt es, auf das politische Leben unſeres Yandes im 

chriſtlich kKatholiſchen und echt-eonfervativen Sinne einzinvirken: Wir halten treu 
und fämpfen für OChriftentynm und Birde, für den geordneten focialen £ort- 

ſchritt, für Recht, Wahrheit und Lreiheit, für die Jutereſſen aller Claſſen, für 
unsere nationale Selbftändigkeit und für unfere gute alte Inremburger Sitte. 

Ueberfichtlicykeit, Reichhaltigkreit find die Eigenschaften, welche unfer Blatt 
auszeichnen. Hervorzuheben it ferner, daß dasfelbe bei größtem Format den niedrigften 

Abonnementspreis bat. 

Man wird anerkennen wollen, daß wir felbländig arbeiten und von der Re— 

daftionsjcheere nur fehr mäßigen Sebraud machen : 

Popularität wird darum mit der Gründlichkeit gemeinfam angeftrebt — und 
nur wenige Zeilen find jedesmal den Shwierigern Fragen der Politik und Volks— 

wirthichaft zugewieſen und für engere Kreife berechnet. 

In den Fragen der inneren Bolemik wird man ums wie immer, in allen Lagen, 

mit altgewohnter Entfchiedenbeit und Uneigennützigkeit für die Sache der Gerechtigkeit 

eintreten jeben. 

Von Anfang nächſten Quartals ab werden wir unferm Peferfreis Original-Gor- 

respondeuzen aus allen größeren Städten, wie Paris, Berlin, Brüffel, Nom, Amfter- 

dam, Cincinnati 2c., bieten fünnen, ebenjo gediegene Original-Leitartikel auswärti- 

ger Gorrespondenten. 

Ein Bid auf unfer telegraphiſches Bülletin wird den Leſer überzeugen, daß 
wir ſchneller bedienen als irgend ein Organ des Landes. 

Ferner wird fünftig dem Feuilleton eine ganz fpezielle Aufmerkſamkeit zugewandt 

werden, jo daß es nicht blos erholend, fondern auch literariſch bildend wirfen 

kann. 

Für populäre Unterhaltung wird ebenfalls beſtens geforgt. 
Bom nächſten Unartal werden wir auch regelmäßig Handelsberidte und die 

legten Gonrsnotirungen bringen, 

Ganz eigens müſſen wir auf die von unſerm Berleger (ab 1. Jan.) bewilligte 

Reduction des Annonren-Preifes aufmerffam machen, welcher für die Zukunft auf 

die Hälfte herabgefetzt iſt: ſtatt 20 Gent. alfo blos 10 Gentimes per Petitzeile. — 

Nota: Gelegentlich zu verabreichende Beiblätter follen abhelfen, daß der für politis 

ſche Mittheilungen beſtimmte Raum zu jehr befchränft würde. 

Wir brauchen die Geſchäftswelt nicht näher darauf aufmerkſam zu machen, 

welche Vortheile mit der auf die Annoncen bezüglichen Preisermäßigung ein 

Dlatt ihnen bietet, deifen Berbreitung 2--3 mal bedeutender ift als die irgend eines 

beliebigen inländischen Journals. Die Nedaftion, 

1) Diefe in allen Tonarten befungene Preisermäßigung auf den Anzeigen galt 

bauptfählih nur für „Nicht-Abonnenten*, da, nach eigener Angabe des Herrn Peter 

Brüd (Vebensgefchichte des Yuremburger Wort, S. 5). die Abonnenten feit dem 8. Au— 
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feineswegs die Nedaktions:Anfprüche 

und waren es haupfſächlich die jungen 
heigblütigen Köpfe, ) die jeit einiger Zeit an der Redaktion theilnahmen, 
welche alles umgeftalten wollten ®) und diejerhalb alle Hebel in Bewegung 
jeßten, den Biſchof jo lange drängelnd ?) bis er fie gewähren ließ. Wie 
bereits angedeutet, boten die bisherigen 2 Berträge feine gemügende 
Handhabe zu weitern Forderungen 

und es wurde deshalb ein neuer 
Vertrag angejtrebt. 

Am 23. März 1879 fand dieferhalb eine erjte Unterredung zwiichen 

Herrn Hoffmann, biſchöflichem Sefretär, und mir ftatt. Er forderte im 

Namen jeiner Auftraggeber außer den bisher für Gehälter, Gewinnan- 

theilen, u. ſ. w. ausgezahlten jährlichen Summen, nod weitere 3,550 

Franken, jo daß ich jährlich 7,650 Fr. abzugeben gehabt hätte, ohne 

Rückſicht zu nehmen auf die bedeutenden Herftellungsfoften, die mir der 

Drud des „Wort“ auferlegte. Ungeachtet aljo, daß das „Anzeigeblatt“ 

mir etwa */, des Anzeigenertrages, weggenommen, * ungeachtet ich einige 

Monate vorher den Anzeigepreis um 50 pCt. erniedrigt, daß aljo vor: 

ausfichtlich der Ertrag aus den Anzeigen fünftig bedeutend fallen mußte 

und auf einen Mehrertrag an Abonnementsgeldern faum zu zählen war, 

jollte ich dennoch 3550 Fr. mehr als bisher zahlen. Das jchien mir 

einfach ungerecht, unerjchwingli und war nur darauf berechnet, mir 

das „Wort” zu verleiden. Der AUbonnementsertrag von Ar. 
2,38), per Abonnement derfte die Herjtellungsfoften des 

Blattes nicht ; war da wohl anzunehmen, daß die zulammengejchrumpf: 

ten Anzeigegebühren, das Defizit der Druckkoſten, die erforderliche Summe 

für die Bejoldung der eigentlichen Nedaftion, die Entjchädigungen für 

die Nubrifen Berjchiedenes u. ſ. w., die Kojten für Telegramme, Abon- 

nemente auf die ausländischen Zeitungen, u. ſ. w. und endlich einen, 

wenn auch noch jo mäßigen ?) Gewinn für mid) aufbringen würden ? 

Ich erbot mich, die Ungereimtheit diejer Forderung durch Aufftellung 

quft 1860 nur 0,15, ja dic Notare u. ſ. w. nur 0,10 Fr. als Anzeigegebühren zu 

zahlen hatten. Hr. Brüd hätte alfo nicht nöthig gehabt, fo viel Aufhebens davon zu 

machen und ftet$ immer wieder umd wieder darauf zu pochen. 

1) Auch diefe „jungen heigblütigen Köpfe“ werden wir fpäter formen zu leruen, 

noch Gelegenheit baben. 

2) Wenn felbe zum Bortbeile des „Yuremburger Wort“ Altes umgeftalten wollten 

- und das war gewiß ihre redliche Abſicht — dann hatten fie ja vollflommen Recht. 

3) Wie wir den feligen Bifchof Adames kennen gelernt haben während feiner 

jährigen Amtsführung, war er nichts weniger als ein Mann, welcher ſich „drängeln“ 

lich). 

4) Auf S. 11 jagt Hr. Brück, daß in Folge der Gründung des „Anzergeblattes“ 

„der Ertrag der Anzeigen auf die Hälfte des früheren Betrages zuſammenſchrumpfte“ 

und bier, auf ©. 18 betont er das „Anzeigeblatt” babe ihm „etwa *, bes Anzeigen: 

ertrages weggenommen“, Wie reimen ſich diefe beiden Angaben ? 

5) Diefem Worte fann man einen febr elaftifchen Sinn beilegeu. 
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eines genauen Nachweiſes darznlegen. Eine oberflächliche Berechnung ') 

überzeugte mich aber bald, daß die Forderung unannehmbar für mic) 

war und ich begemügte mich daher, Herrn Hoffmann bei der nächſten 

Zujammenfunft, am 26. März, einfach zu bemerken, daß, falls er die 

Summe von 3550 Fr. aufrecht erhalte, es unnütze Mühe ſei, eine 

einigermaßen genaue Einzelrechnung aufzuftelfen. „Stellen Sie immerhin 

die Rechnung auf", war die Antwort, und ich glaubte daraus folgern zu 

dürfen, daß nach Erörterung derjelben, wir zu einem  beiderjeitig befrie- 

digenden Abjchluffe kommen könnten. Am 28. März theilte ich ihm daher 

die Liite der Einnahmen und Ausgaben des eben zu Ende gehenden erjten 

VBierteljahres mit. ?) Das genügte ihm aber feinesiwegs und er verlangte 
aud) die Nechnungen des Borjahres 1878. 3), Aud) dieje unterbreitete ich 

ihm vertranensvoll zur einfachen Aufklärung und unter dem Vorbe— 

halte, dan fie nicht ala Grundlage zu den angejtrebten Vertrage 
dienen jollten, %) Sofort nahm er fie in Beichlag umd begann fie mit 

Bleiſtift abzujchreiben, indem er ſagte: „ch will dieſe Preije einem 

andern Druder unterbreiten und eine Submiſſion veranlafien." >) Ange: 

ſichts dieſer Erklärung fragte ic) umwvillfürlih, ob er den bei ähnlichen 

Anläſſen üblichen Brauch und jchuldigen Anſtand kenne. Seiner Haltung 

nach zu urtheilen war er offenbar im unbehaglicher VBerlegenheit und um 

ſich über die peinliche Lage hinwegzubringen, wollte er die Einficht der 

übrigen Bolten fortiegen. Ich verweigerte dies höflichſt, aber energiic). 6) 

Herr Hoffmann jchlon alsdann den Aktenſtoß, was ich als Weigerung 

1) Hr. Brüd hätte ſehr Hug und weiße gehandelt, wenn er feinen Pefern auch 

diefe nur „oberflächliche Berechnung“ mitgetbeilt hätte, nm fie von der Kichtigfeit feiner 

Angaben und von dem Begründetiein feiner Anſprüche zu überzeugen. 

2; Die Anfitellung vesp. Veröffentlichung diefer „Yifte der Einnahmen uns Aus: 

gaben des cben zu Ende gehenden erſten Vierteljahres“ von 1879 hätte ein fehr wid): 

tiges, ja ein Hanptmoment zur Bertbeidigung resp. Reinwaſchung des Hın. Brüd 

gegenüber dein Publikum geboten. Aus wilden Gründen er nur diefe Veröffentlichung 

unterlaffen haben mag? 

3) Und das mit vollen Rechte; denn eine Schwalbe macht noch feinen Sommer. 

4) Aber wozu hätten fie Hrn. Hoffmann denn dienen follen ? Unferer unmargeb- 

lichen Meinung nad follten fie grade eben dazu dienen, als Grundlage für einen Ber- 

trag von beiden Seiten benübt zu werden. 

5) Wenn Dr. Hoffmann eine ſolche Neuerung gethan haben jollte, — was wir 

jedoch fehr ſtark bezweifeln — dann allerdings hätte ſein Betragen verdient, öffentlich 

gebrandmarlt zu werden. 

6) Borausgefcht, daR Hr. Hoffmann die fragliche Aenſterung getban, war Herr 

Brück in jenem vollſtändigſten Rechte. In diefem Falle aber bätte Hr. Brück den hochw. 

Hrn. Biſchof Adames auf dieſes ganz ungeziemende Berragen des Hrn. Hoffmann aufmerk— 

fam machen follen, mit dev categoriichen Erklärung, er wolle mit einem ſolchen Herrn 

auf feinen Fall und in Feiner Weiſe weiter anterhandeln. Gewiß wäre Biſchof Adames ver- 

ftändig umd unparteiiſch genug geweſen, in dieſem ‚Falle, einen andern Unterbundler 

zu Dezeichnen. 

— Al 
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zur Fortſetzung unjerer Unterredung anjah. Ich erhob mich mit der 

Verwahrung, daß er nicht das Necht habe, jo zu handeln und das zu 

behalten, was ich ihm im Vertrauen und einzig und allein nur als 

Auskunft unterbreitet habe, grüßte und z0g ab, Herrn Hoffmann in 
meinem Salon allein ſtehen laſſend. 

Die nächte Zufammentunft fand daher im Beiſein zweier Ber: 

trauensperjonen ftatt: des Hrn. Poſt als Beirath des Hrn. Hoffinann, 

und des Hrn. Cleſſe als mein Beigeordneter. Hr. Hoffmann begann 

mit der Berlefung des Vertrages von 1871, worauf Dr, Cleſſe die 

Trage aufwarf, weshalb man dieſen Vertrag nicht mehr achten wolle 

und was man an deſſen Stelle zu jegen gedenfe. Hr. Hoffmann er: 

widerte, daß id) die 1871 übernommenen Berbindlichkeiten, u. a. die 

Lieferung der Feuilletons, nicht erfüllt habe. Nun wählte die Redaktion 

aber von jeher die Feuilletons jelbit, entweder aus europäischen Werten 

mit Erlaubniß der Verfaſſer oder Verleger oder aus amerikanischen 

Beitichriften ohne Ermächtigung. ) In einer Rechnung von 1870 er: 

wähnte ich einmal eine Summe für 1 oder 2 Feuilletons, die id) gelie: 

fert hatte, das heißt aber doch nicht, daß ich zu deren Lieferung verpflichtet 

war. Uebrigens fiel das noch nicht unter den Vertrag vom 8. September 

1871. Und wie mit dieſem vermeintlichen Klagepunkte verhielt es id) 

auch mit den andern. ®) 

Als Antwort auf die Frage des Hrn. Elejie, welche Zahlen denn 

bei der Abfaffung des Vertrages von 1871 erörtert worden jeien, wies 

Hr. Hoffmann einen Nechnungsnachweis vor, den id) vor 1871 aus 

eigenem Antriebe und nur flüchtig als Auskunft und nicht als Beleg 

oder Grundlage zulammengejtellt hatte, um die damalige Lage des 

„Wort” in einem überfichtlihen Zahlenbilde zu haben. 3) Die Poften 

diefes Nachweiies waren aber nie gegrüft und bejprochen worden. *) Dr. 

1) Das ift ein fo allgemeiner Nedaktionsbraud, daß Niemand deßhalb der Hedat- 

tion des „Luxemburger Wort” daraus irgend einen Tadel zu maden braudt; wenn 

alfo Hr. Brüd diejes hier fo emphatiſch mittheilt, geſchieht es eben in dev Abficht der 

„Wort“ Redaktion einen keinen Nadelſtich beizubringen. In hoe non laudo. 

2) Weldie waren denn dieſe „anderen“ SKlagepunfte ? Warum bezeichnet Herr 

Brück diefelben nicht näher ? Gewiß hatte Hr. Hoffmann auf viel wichtigere „unerfüllte 

Berbindlichkeiten“ binzumeifen gehabt; aber Hr. Brüd hütet fich wohl, darüber ein 

Wörtlein verlauten zu laflen. 

3) Es wäre für die Pefer der Broſchüre des Herrn Brüd fehr intereflant geweſen, 

auch von dieſem Altenftüde Einficht zu nehmen. — Wie es fdheint, war Hr. Brüd, 

bei Abfaſſung feiner VBertheidigungsichrift, mit Blindheit gefchlagen, da er ja eben joldhe 

Alktenſtücke, welche ihm am meiſten zu feiner Nedhtfertigung hätten dienen Flünnen, mur 

eitirt, nicht aber in extenso mittbeilt, 

4) Traurig genug! Warum bat denn Hr. Brüd nicht gedrungen auf Beſprechung, 

resp. Prüfung diefes von ihm ſelbſt aufgeftellten Nachweiles ? Darauf it cine Antwort 
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Cleſſe fonnte daher mit Necht bemerfen, daß ein foldyer Nachweis Höchit 

unmaßgeblich ſei; ) andernfalls müßte der Vertrag vor Allem das Er: 

gebniß jener Prüfung anführen. Das ſei aber nicht der Fall, mithin 

wüßte man nicht, über was und im wie weit eine Beſprechung ftattge- 

funden habe. Und ich jollte meine Berbindlichkeiten nicht erfüllt haben ? 

Hätte denn das Redaftions-Comite 8 volle Jahre, von 1871—1879, ge- 

wartet, um mich an meine Pflicht zu erinnern ? Hätte man auf gerichtlichen 

Wege den Vertrag löfen wollen, jo hätte man den Prozeß unfehlbar 

verloren, 2) Obige zwei Gründe hätten zu Far für mich geiprochen, 

Diefe Beweisführung ihien Hrn. Hoffmann zu überzeugen und 

er verjuchte daher einen andern Weg einzuſchlagen, indem er behauptete, 

ftatt Gewinn erziele der Hr. Biſchof nur Verluſt, da er für 2 Prozeſſe 

bereits 1900 Franken erlegt und den zweiten Redakteur. Hrn. Kayſer,) 

zu zahlen habe. An dem Mißgeſchick war ich doch jedenfalls unſchuldig; 

ein zweiter Redakteur mußte erit von da ab bejoldet werden, wo der 

Hauptredafteur, deſſen Gehalt damals 1400 Fr. betrug, micht mehr jeine 

Pilichten erfüllte, resp. arbeitete. %) Und der Hr. Biſchof übernahm mur 

2 Prozeſſe; für alle andern hatte ic) auf der Breſche geitanden und 

aus eigenem Antriebe bezahlt. Nie forderte ich einen Pfennig zurück und 

zwar aus purer Delikateſſe.“) Preßprozeſſe ſollten doch dem zur Laſt 

fallen. der fie verſchuldet.“) Wer war alſo großmüthiger ? Wer uneigen— 

nüßiger ? Wer aufopfernder ? Mußte es nicht auffällig ericheinen, daß 

das Nedaftionskomite gerade in jenem Augenblife mit nenen Forderungen 

hervortrat als einer der Mitarbeiter ?) des „Wort” geitorben, und der 

nur fehr schwer zu geben. Jedenfalls möchte felbe nicht zu Gunften des Hrn. Brüd 

ausfallen. 

1) Ganz natürlich; denn ungeprüfte Posten lkönnen für ein maßgebliches Urtheil 

feinen irgendwie genügenden Anhalt geben. 

2) Quod esset demonstrandum. Quod gratis asseritur, gratis negatur. 

3) Herr Brück ſchreibt irrthümlich Kayſer, anftatt Seiler. 

4) Diefer Borwurf it einfach und gradezu lächerlich; denn ein Jeder, der Herrn 

Breisdorfi gekannt bat, weißt mit welcher Liebe, ja ich möchte jagen, mit welchem 

Cultus Hr. Breisdorfi an „ſeinem“ Blatte hing. Dan frage die noch heute lebenden 

Mitredattenre, ob fie es nicht oft bedauert haben, da Hr. Vreisdorif ihnen nicht 

einen weiteren Spielraum geftattete ? Und ein foldyer Mann Sollte Seit Jahren nicht 

mehr an feinem Blatte gearbeitet haben !!! Nein, nicht deßhalb, fondern aus Überbür 

dung mit Redaltionsarbeiten mußte Hr. Breisdorff Gehülfen erhalten. 

5) So etwas läßt fid) hören umd iſt fogar ſehr lobenswertb. ch, am der Stelle 

des Hrn. Brüd hätte die Delikateſſe gewiß nicht jo weit getrieben. Wäre Hr. Brüd 

nur in allen Fällen fo deitfat geweien, dann bätte ev den hochw. Hrn. Biſchof, Herr 

Wies, Herrn Breisdarff m. ſ. w., m. sd. mw. u ſ. w. micht in folcdher Weiſe verungfimpft 

wie wir Dies an verichiedenen Stellen nachgewiefen baben. 

6) Ganz richtig. Und dieſem Grundſatze gemäß bätte Hr. Brück aud) handeln 

follen. Altein er war zu delifat! 

7) Es war der hochw. Herr Theodor Schaack, geitorben am 14. März 1819, 

i ; ® 
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Haupt-Redakteur abwejend war ?') War es nicht offenbar übertrieben, 
daß man eine Erhöhung des Antheils von 50 pEt. forderte, nachdem 

kürzlich die Anzeigen um 50 pCt. erniedrigt worden ? Das war für 

mich eine Belaftung von 100 p&t. Ich erbot mid) daher, eine Einzel: 

beredynung der Einnahmen und Ausgaben zur Einficht des Redaktions— 

ausschuffes in die Hände des Hrn. Cleſſe zu hinterlegen. Die Meitthei- 

lung des Hrn. Hoffmann, daß ein anderer Druder der Stadt ſich 

erboten habe, 1500 Fr. Honorar zn zahlen, wenn man ihm den Drud 

des „Wort” überlafjen wolle, konnte mic nicht gefügiger machen. War 

das Anerbieten auch wirklich und ernjtlich erfolgt, jo geichah es ohne 

Kenntniß der Sadjlage und mußte daher als unausführbar angejehen 

werden, es jei denn, daß man beabfichtigt hätte, meinen Nachfolger wie 

mich zu behandeln. ®) 

Schließlich einigten wir uns dahin, daß, wenn aud ein neuer 

Vertrag zu Stande fäme, derjelbe feine rüchwirfende Kraft haben ſollte 
und daß Herr Hoffmann mir am folgenden Tage eine Einzelberech: 

nung über die Mehrforderung von 3,550 Fr. zu unterbreiten habe. 

Außer diefer Summe forderte Derr Hoffmann zu guter Legt nod) 

ein Nedaktionszimmer mit Einrichtung, Deizung, u. ſ. w. 

Die ausbedungene jchriftliche Einzelberehnung beichränfte ſich wicht 

auf die urjprüngliche Summe von 3,550 Franken, jondern belief ſich 

auf eine Mehrforderung von 6350,— FFranfen.3) Dieje Summe war 

bejtimmt : 

für den Ehefredafteur . . » 2 2 2.2... Fr 1400 — 

„ die 2 andern Nedakteure . . » 2 2.2 28500 — 

„Depeſchen.. 1000 — 

„Feuilletons . .. Da ae 300 — 

„ Bericht des Gemeinderathes. . . 5 50 — 

» Bericht des Tribimald. . © 2 220200 250 — 

» Bericht des Aſſiſenhofes... 50 — 

„ Abonnement auf BZeitungen . . — * 500 — 

„PFaits aa ee 200 — 

„Büreaukoſten.. ee 100 — 

Total: Fr. 6350 — 

1) Das war ganz reiner Zufall, mithm ganz und gar nicht auffällig. 

2) Wiederum eime ganz perfide Unterjtellung. 

3) Es war das feine Mehrfrrderung, fondern die Totaliorderung Wie Herr 

Brüd es doch verfteht, die Wörter durcheinander zu werfen, um feine Leſer glanben zu 

machen, ihm ſei ein bimmelfchreiendes Unrecht geicheben. Webrigens ließ man, wie Hr, 

Brüd (auf S. 14 feiner Brofchüre ſelbſt eingeftcht) eine Reduktion von 350 Fr. ein- 

treten, fo daß im Ganzen nur 6000 Fr. zu bezahlen waren. 
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Ferner: 

Das Biſchofs-Honorar von Fr. 1.25 per Abonnement. , 

Am 16. Juni fjandte mir Herr Doffmann den Entwurf zu 

einem neuen Bertrage. Derjelbe überjchritt derart die Grenzen der 

Billigkeit, daß ich ihm nicht annehmen fonnte, ohne mich der Möglichkeit 

unverhältnißmäßig großer Opfer, wenn nicht der Wahrjcheinlichkeit großer 

Verluſte, auszufegen. Die Vergangenheit war mir Lehrmeifterin gewor— 
den, und meine eigenen Verhältniffe, noch mehr die Zukunft unferes 

politiichen Blattes fonnten mir feine genügende Birgichaft fein, um va 
banque zu jpielen. Die neue Lage der Dinge war folgende: Der Ne: 

daktionsausichuß forderte einen neuen Vertrag, um größere Summen zu 

erzielen, und meine perjönlichen Werhältniffe waren derart, daß ich durd) 

die kaudiniſchen Päſſe gehen mußte, jo lange ich Ausjicht hatte, mur 

halb!) geichunden von dannen zu gehen. Konnte ic) mid) auf eim ande: 

res Feld begeben, nachdem meine beiten Jahre und meine bisherige ganze 

Lebensthätigfeit unferm Blatte hingegeben umd gleichjam mit ihm umd in 
ihm aufgewachſen war? Dieje Erwägungen führten mich dahin, die 

Uebernahme zur Zahlung einer bejtimmten Summe abzulehnen und 

einen auf die Abonnentenzahl, d. h. auf die jihern Einnahmen ge: 

gründeten Antheil, vorzujchlagen. 

In meiner Antwort vom 22. Juli 1879 glaubte ich demmach die 

Lage nochmals kurz zujammenfaffen zu müſſen und erinnerte an Die 

Ausgaben, die ich bisher getragen für Drud, Berjendung, Frantirung, 

Abonnement auf ausländiiche Zeitungen, Telegramme, Gorrejponden;: 

Borto, Honorare für die Nedaktion, für die Rubriken „Verſchiedenes“ 

u. ſ. w., Prämien, Beilagen und deren Frankirung, Gewinnantheil des 

Biichofs (Fr. 1,25 per Abonnement) u. j. w. Ferner erinnerte ich an 

die fäufliche Erwerbung eines Drucfereigebäudes und deffen Umbau und 

an die Drudereieinrichtung: große mechanische Maſchine, welche nur für 

da8 „Wort“ benukt wird, Dampfmaschine, Typen in ſolcher Anzahl, daß 

der Drud unter allen Verhältniffen gejichert war, bejondere Klicherie, 

u. ſ. w., u. ſ. w., foftipielige Einrichtung, die nur ?) für das „Wort“ 

berechnet war und die ich nur im Hinblick auf den Vertrag von 1871 

und im Vertrauen auf den Billigkeitsfinn meiner Mitarbeiter gemacht 

hatte. Und um zuerit jelbit bis an die Grenzen der Billigkeit zu gehen, 

erbot ich mich jchlieglich einen Theil jener Koften zu tragen, welche 

durch und für die Nedaftion und den eigentlichen Anhalt des Wlattes 

bedingt waren umd dies auf Grundlage von Fr. 2.50 per Abonnement. 

Dinfichtlid der Berantwortlichfeit jollte 8 beim Alten bleiben, d. h., ich 

2) Wer das glaubt, bezablt einen Berliner Thaler. 

* IR 
| 1: immer noch beffer nur balb, als ganz geſchunden. 
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wollte nie einen Verfaſſer namhaft machen, dagegen beanſpruchte ich 

aber im Falle einer gerichtlichen Verurtheilung, Schadloshaltung ſeitens 

des Berfaflers." !) 

(Fortiegung folgt.) M. BLUM. 
— m 4 —— — 

La Maison Frangaise de Luxembourg 
Alfred LEFORT. 

A 

a II. 

LA MAISON FRANCAISE DE LUXEMBOURG 

(1281 — 1878). 

Etat de !’Europe à la fin du Xille sieele. Au moment oü l'ib 
lustre maison de Luxembourg detachait de son trone, pour l'im— 

planter sur le sol de France, un de ses plus vigoureux rameaux, 

-— un rameau qui devait lui survivre — la France traversait une 

des p£riodes les plus florissantes de son histoire. 

La seconde moitie du treizieme sieecle a marqué pour elle, 
en effet, une &re de prospcritc, d’agrandissement territorial et 

d’heureuse influence en Europe, qu’elle n’avait plus connue depuis 

le d&membrement de l’empire de Charlemagne. 
Gräce à son expansion eontinue dans les provinces de lan- 

cienne Gaule, gräce aussi à des alliances fructueuses de princes 
sortis de sa maison royale, influence de la France — son im- 

perium dirait-on aujourd’hui — s’etendait, à la mort de saint 

Louis (12701, sur une notable partie de l’Europe. Et le grand 

potte italien de cette &poque, le Dante (1265—1321) pouvait dire 

sans exagcration: «La famille capetienne, comme un arbre im- 

mense, couvre la CUhretiente de son ombre.» ®) 

Car la France £tait devenue preponderante sous saint Louis, 

arbitre de l’Europe.*) Il y avait des dynasties frangaises: en 

1) Beter Brüd, loe. eit. S. 16—23. 

* Erratum: N® de septembre, p. 425, note 3), lisez seur au lieu de veure. 

2} Voir les numeros de juillet, aoüt, septembre et octobre. 

3) «Che la terra Cristiana tutta aduggia» (Dante, Del Purgaturiv, 

eanto XX, terzet. 15, v. 2.) 

4) Rappelons, en ce qui coneerne notre famille de Luxemhourg, la sen- 

tence arbitrale rendue par saint Louis, et datde de Paris, le 8 septembre 

& - & 



Angleterre (Normands, 1066—1154; Plantagenets, 1154— 1399); 
en Portugal (maison de Bourgogne, 1095—1383); en Navarre 

(maisons de Champagne, Capetiens, Evreuxr, 1234—1422), à 
Jerusalem (maisons de Bouillon, Anjou, Lusignan, 1099—1229); 

à Constantinople (empire latin, 1204—1261); a Chypre (Lusignan, 
1191—1489); à Naples (Normands, 1043—1194; Anjou, 1266— 

1435); en Hongrie (Anjou, 1308— 1386). 

Apres avoir eonquis le Pays de Galles et U’Irlande, V’Angle- 

terre organisait sa constitution. Elle conservait en France la 

Guyenne. 
Cing royaumes ehrötiens et un royaume musulman (Grenade) 

se partageaient l’Espagne. 

En Italie, sauf dans les Etats Pontificaux, l’anarchie et le 

desordre r&ögnaient partout. La Papauté sortait vietorieuse de sa 

longue Iutte avee les empereurs germaniques; Jlutte terminde 
par la defaite et la mort (1250) de l’empereur Frederie Il, de 

la maison de Hohenstauffen, quatre fois excommunie par le pape 

Gregoire IX. Et le royaume de Naples — donne par le pape 

Urbain IV au plus jeune frere de saint Louis, Charles, comte 
d’Anjou et du Maine — supportait diffieilement la domination 
etrangere et preparait les Vepres Siciliennes (1282). 

L’Allemagne, enfin, sous le nom de Saint- Empire romain 

germanique, subissait ce long interrögne de vingt-trois ans (1250 

— 1273) pendant lequel quatre princes, appartenant à des familles 

rivales, se disputerent l’Einpire avee acharnement. Le fils de Fre- 
derie II, Conrad IV, alla mourir en Italie. Son fils, Conradin, dernier 

rejeton de la maison de Souabe, fut decapite a Naples, apres 
avoir «te vaincu à Tagliacozzo par Charles d’Anjou, roi des deux 

Sieiles (1268). Avec lui s’eteignait la maison imperiale de llohen- 

stauffen, qui avait regne plus d’un sieele en Allemagne (1137 

a 1250). 

Le 30 septembre 1273, les &leeteurs germaniques, pour mettre 

fin à l’interregne, — A linstigation du pape Gregoire X et sur 

la designation de Louis, comte palatin du Rhin, — &lurent roi de 

1268, lors du differend tres grave qui s’ötait élevé entre le comte Henri V 

de Luxembourg et son beau-fröre Thibaut de Bar, au snjet du droit de 

suzerainet& sur la seignenrie de Lignv. (Le texte latin de cette sentence est 

reproduit dans louvrage du P. BerrnoLer, V, pr. p. LX]). Saint Louis 

avait egalement été choisi eomme arbitre entre les maisons «le Dampierre et 

d’Avesnes, pour la suecussion de Flandre, puis, entre Henri Ill et les barons 

anglais soulevis. 



* » 
Germanie sous le nom de Rodolphe I*, un petit seigneur de la 
Suisse allemande, Rodolphe, eomte de Habsbourg.') 

A sa mort, les &leeteurs lui donnerent pour suecesseur 

Adolphe de Nassau (1292—1298), puis Albert Ier d’Autriche, fils 

de Rodolphe Ie (1298) et, en 1308, la maison de Luxembourg 

arrivait au tröne imperial avee le comte Henri VII de Luxem- 

bourg, neveu de notre Valeran de Ligny, et pere de l’h@roique roi 

de Boh@me, Jean l’Avcngle.?) 

N’oublions pas — dans ce coup d’eil rapide jete sur cette 

epoque — que le treizieme sitele, le sitele de saint Louis, a etc, 

entre tous, fertile en saints illustres, et qu'il a vu naitre les plus 

importants purmi les ordres religieux qui vinrent apporter à 
l’Eglise et à la Papaute le secours de leur influence et de leurs 
pre@dications. ®) 

—W 

L'illustration de la maison de Luxembourg était déjà grande 

a l’cpoque oü nous sommes arriv6s. Elle n’a fait que s’aceroitre 

depuis. De tout temps, elle a trouv& des derivains pour 
raconter son histoire, et des pandgyristes pour exalter ses hauts 
fait». 

Et, comme preambule au reeit que nous allons tracer de la 

vie des principaux personnages de la branche francgaise, nous ne 

1) C'est cette maison de Habsbourg — fusionnee en 1745 avee la maison 

de Lorraine par le mariage de Marie-Therese d’Autriche avee Francois Ier ‘ 

de Lorraine — qui rögne encore de nos jours en Autriche-Hongrie, 

2) La maison souveraine de Luxembourg donna quätre empereurs A 

"Allemagne, mais ils ne se suceÖderent pas direetement. Apres Henri VII, 

qui fut empereur de 1308 à 1313, les trois autres sont: Charles IV (1347— 

1378); Venceslas (1378—1400) et, enfin, Sigismond de Luxembourg (1410 — 

1437), le dernier rejeton mäle de la branche souveraine de cette illustre 

inaison. 

3) Saint Francois d’Assise (1182—1226) fonde en 1210 l’ordre des Freres- 

Mineurs (Franciscains appeles aussi Cordeliers), qui donne naissance plus 
tard aux Aedcollets (1484) et aux Capucins (1525). Saint Dominique (1170 

1221) fonde en 1215 l'ordre des Freres-Pröcheurs (Dominicains, appeles 

autrefois en France Jacobins). Les Carmes (Ermites du Mont-Carmel), 

definitivement constitues en 1224, sont etablis A Paris par saint Louis, & son 

retour de la eroisade; plus tard, Carmes dechausses (reforme de sainte 

Therese). Les Augustins sont constituds en ordre par le pape Alexandre IV 
en 1256. Ce sont les quatres ordres mendiants. Les Celestins sont fondes en 1263 

par saint Pierre de Mouron (pape sous le nom de Celestin IV). Enfin, les 

Chevaliers de Notre-Dame de la Merci sont institues en 1223 par saint 

Pierre de Nolasque pour le rachat des captifs. 

- 
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eroyons pouvoir mieux faire, pour exeiter l'attention du lécteur, 

que de reproduire iei quelques passages de la dedience que Nicolas 
Vigner, en töte de son histoire de la maison de Luxembourg, !) 

adressait, le 8 avrii 1619, à «Mesdames Marguerite-Charlotte ?) 
et Liesse de Lu:srembourg, filles de feu Monseigneur Henry, Duc 

de Luxembourg et de Piney, Pair de France, Prince de Tingry, 

comte de Brienne, Ligny, Roussy et Rosnay; souverain d' Aigre- 

mont, Baron des baronnies de Wendeuvre, Thore, St. Martin 

d’Ablois, ete., etc.“ Ce parallele, un peu exager& sans doute, 

entre les gloires respectives des deux branches de la maison de 
Luxembourg, nous parait interessant à reproduire. Nous le faisons 

sans trop nous astreindre A respecter l’orthographe un peu „rocail- 
leuse* du bon Vigner: 

„Il est bien raisonnable qu'à vous, tre&s illustres et vertueuses princesses, 

je pr@sente l’'histoire de votre maison. En vous et par vous, non seulement 

le nom, mais aussi les armes sont & relever et continueront en pareilles 

grandeurs, hautesse et majeste qu'ils ont été, soif en leur premiere branche, 

soit en leur seconde, en laquelle nos Rois et Princes du sang de France, 

vous et autres grands Princes et Princesses, paraissez et subsistez. Car, (n’en 

deplaise à un de ce temps qui, par ses écrits, a voulu pr£förer la premiere 

A la vötre, pour icelle avoir eu, «dit il, un lustre d’Empereurs et de Rois que 
vous n’avez) entre les deux il n'y a rien d’inegal. Leur brillant, & la vörite, 

s’est vu en Allemagne environ deux ceents ans; mais 'écelat de la vötre est 

eneore pr6ösent en nos Rois que tout l’Orient et l’Afrique tiennent pour les 

seuls Empereurs des Chretiens. Si elle a eu des Rois de Boheme et de 

Pologne, la vötre a eu, et A jamais aura la eouronne escarbouelee d’Angle- 

terre et la royale d’Ecosse; et, passant outre, se trouveront entre vos de- 

vanciers des Empereurs de Constantinople, des Rois de Jerusalem et d’Acre, 

qui n’ont @t& en la premiöre. Ne eraindrai de dire qu’en la vötre la bens- 

dietion du Ciel a été de beuncoup plus de durée qu’en l’autre en la génération 

des fils jusqu’a vous. L’une et l’autre grande et majestative; mais la vötre a 

cetto prerogative envers Dieu qu’il y a pris un de ses @lus Saint Pierre de 
Luxembourg, par les prieres duquel son pouvoir infini a fait des merveilles 

infinies et en fait encore tous les jonrs.* 

1) Histoire des Comtes et Ducs de Luxembourg, princes, eımnpereurs, 

rois, dues, marquis, comtes et seigneurs qui en sont issus et de leurs al- 

liances, par Mr Nicolas VIGNner, mödeein et historiographe des Rois de 

France. Un fort vol. in 4° A Paris, chez Thomas Blaise, rue Saint-Jaeques, 

au coing de la rue de la Pareheminerie & l’image Saint-Thomas. M. DC. XIX. 

2) Marguerite-Charlotte de Luxembourg, fille de Henri, duc de Piney- 

Luxembourg, mort en 1616, eut de son seeond maringe avee Charles-Henri 

de Clermont-Tonnerre, une fille Margnerite-Charlotte- Bonne-Thereöse de 

Clermont-Luxembourg qui epousa, le 17 mars 1661, Frangois-Henri de Mont- 

moreney-Bonteville, qui devint le fameux mar&chal de Luxembourg. 

a — — 
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s Ir. Maison de Luxembourg-Ligny 

(1262—1371). 

l. Valeran I de Luxembourg-Limbourg, Seigneur de Ligny 
et de Roussy, (1262—1288). 

Le fondateur de la maison frangaıse de Luxembourg, Valeran 

de Luxembourg, etait, ainsi que nous l’avons vu dans le pre- 

cedent chapitre, le second fils de Henri V de Luxembourg- 

Limbourg, appel& le Blondel et le Grand, mort en 1281. Il regut 
ce nom de Valeran, en souvenir de son aieul paternel Valeran III, 

duc de Limbourg. Sa meöre, Marguerite de Bar, &tait une des 

files de Henri II, comte de Bar, et de Philippine de Dreux, sa 

femme, princesse du sang royal de France par son pere Robert II, 

comte de Dreux, fils de Robert de France, second fils du roi 

Louis VI le Gros et premier eomte de Dreux. 

Yolande de Couey, femme de Robert II de Dreux, grand- 

mere de Marguerite de Bar, etait elle-möme cousine germaine 

d’Isabelle de Hainaut, reine de France, femme du roi Philippe- 

Auguste. ') 

L’oncle de Marguerite de Bar, Pierre de Dreux fut le premier 

eomte capetien de Bretagne. ®) 

On voit done que Valeran, avant de devenir la souche de 

notre maison francaise de Luxembourg, avait d&ja, par ses as- 

cendants mateınels, des attaches profondes avec la France. 

Son pere, le comte Henri V de Luxembourg, ayant destine 

son fils ain& Henri à lui suceöder dans le eomte de Luxembourg 

et dans le marquisat d’Arlon, voulut,; par affeetion pour ses cadets 
et a l’exemple de sa mere Ermesinde, leur assigner un apanage. 

Il pourvut done de bonne heure äà l’&tablissement de Valeran, son 

seeond fils, sur qui il fondait de grandes esperances, et lui donna, 

de son vivant, la terre de Ligny, (appel& souvent encore main- 

1) Andre Du Cuzsse, Hist. de Luxemb. p. 89. Vıoaner, Hist. de la 
maison de Luxembourg, pp. 122 et 123, 

2) Ausei, dans l’öpitaphe gravee sur le tombeau de la veuve d’Henri le 

Blondel, au eimeti@re de Clairefontaine, on mentionne cette double origine: 

Cy gist la Comtesse honorde 
De Luxembourg, Marguerite noımmee, 

Qui moult fut sage, 

Et fut extraiete de lignage 

De Bar et de Bretaigne 

Et fait desployer mainte enseigne. 

Dans ViGxer, p. 122, Du CuEsne, pr. p. 81; BRRTUOLET, V, p. 186. 
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tenant Ligny-en-Barrois,') chef-lien de eanton du departement de 

la Meuse, dans l’arrondissement de Bar-le-Due), que Marguerite 
de Bar lui avait apportee en dot, aux termes de deux actes de 
donation qu’il est interessant de mentionner iei plus complètement 
que nous ne l’avons fait dans le recit de la vie d’Henri le 

Blondel, 

Des l’annde 1231, bien quelle ne füt pas encore en äge de 

se marier, Marguerite de Bar avait été fiancée à Henri le Blondel, 
et au mois du juillet de la m&öme annee, Ermesinde, sa mere, et 

le comte Henri II de Bar, pere de Marguerite, avaient arröte entre 

eux les conditions du futur mariage. Par ce contrat?) Henri de 
Bar donne à sa fille Marguerite, eu vue du mariage A re£aliser 

— quum cito ipsa ad wtatem devenerit competentem — le chäteau 

et Ja chätellenie de Ligny avee leurs dependances, à la condition 

que Henri de Luxembourg, le futur époux, et leurs heritiers, les 
tiendraient en fief de lui et de ses successeurs.) Cette donation 

fut eonfirmde, au mois de juillet 1240, par Philippine de Dreux, 
comtesse douairiere de Bar, lors de la realisation du mariage de 

1) La ehätellenie de Ligny avait été fondee au IV® sieele par les habi- 

tants fugitifs de Nasium {le Naisil de Garin le Loherain) dans une vallöe 

boisdee du pays de Meuse. Evangeliste par saint Epvre, agrandie par saint 

Gerard, la bourgade de Lizny était assez importante nu Xe sicele pour tenter 

la eupidit& des comtes de Champagne qui s’en emparerent, 

L'usuge de dire „Ligny-en-Barrois“ ne s’est introduit que dans le cours 

des soixante-seize ans pendant lesquels les eomtes de Bar ont possede Ligny, 

e’est-A-dire depuis le mariage d’Agnes de Champagne avee Renand II de Bar 

jusqu’au mariage de Marguerite de Bar avee Henri V de Luxembourg. 
(Fourier DE BACoURT, Vie du bienheureux Pierre de Luxembourg, pages 

12 et 25. Bar-le-Duc, 1882). 
* 

2) VionEn p. 120 dit que ce contrat de mariage était entre les mains 
du due de Piney, Francois de Luxembourg. Du Cnesse et BERTHOLET le 

mentionnent comme &tant aux archives de Luxembourg. 

3) „Ego, Ermensindis comitissa luxemburgensis, marchionissa arlunensis, 

omnibus presentes litteras inspeeturis notum facio quod Henrieus, dominus 

de Lucemburg, filius ıneus ducere in uxorem Margaretam, filiam domini 

Henrici, comitis Barrensis. Et idem Comes dedit filio meo pradieto in ma- 

ritagio Lineyum et castellaniam, eum dependentiis, hominiis et «domaniis, ... 

Actum anno Domini M. CCXXI, mense Julii.“ VıGnEr, p. 120. Du Cuesıe, 

pr. p. 74. BEerrTHoLer, IV, pr. p. LVII. 

3) C'est l’inextention de cette elause qui amena, en 1366, la guerre dont 

nous avons parlé, entre Henri V le Blondel et son beau-fröere Thibaut de 

Bar, guerre qui fut terminde par la sentence arbitrale du roi saint J.ouis, le 

8 septembre 1268. 

All 
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er ” 
Marguerite de Bar, sa fille, avec Henri de Luxembourg.') Par le 

meme contrat, Ja comtesse Ermesinde, qui y &tait intervenue, avait 

fait donation entre-vifs à son fils Henri des eomtes de Luxem- 

bourg et de la Roche, mais en s’en reservant l’usufruit sa vie 
durant. 

* 
d* * 

Ainsi que nous l'avons deja indiqué, cette chätellenie de 

Ligny avait été donnee & Valeran de Luxembourg, du vivant de 

ses pere et mere, aux termes d'un acte de donation date du mois 
de decembre 1262, et ce, avec l’assentiment du comte Thibaut de 

Bar, dont Valeran recevait cette terre en fief.®) 

Puis, au mois d’avril 1270, par un acte ayant la forme d’un 
partage testamentaire, Henri le Blondel, apres avoir laisse A sa 
femme Marguerite l’usufruit de tous ses biens, en fit le partage 

entre ses deux fils, ajoutant pour Valeran la terre de Roussy ä 

celle de Ligny preeedemment donnde et, en outre, differents biens 

en Flandre. Valeran se reconnut immediatement le vassal de son 

frere pour cette terre de Roussy.?) 

1) „Je, Philippe, comtesse de Bar, fai scauoir A tous ceus qui ces 

lettres verront que jay donneit A Monsieur Henry, comte de Lucembourg, 
en ınariage avee Marguerite, ma fille, Liney (Ligny) et ses appendices, et ly 

doit faire valloir sept cens liures de terre & fors, en telle maniere que Mes- 

sire Henry ne peut ceste terre repenre d’autre, ne mettre en aultruy ıimain, 
et s'il avenait que Marguerite, ma fille, morit sans oir de son cors ou Hi 

hoir de son eors morit sans oir d’oir en oir, Liney et ses appendiees re- 

venroit au Signor de Bar ...... Ce fut fait le londemain de Pente- 

eouste, (Juant li milliares eorrait par MCCXL ans en mois de Junet.* (Du 

CHESNE, pr. pp. 74 et 75. BERTHOLET, V, pr. p. XIV.). 

2) „Nous, Henri, cuens (eomte) de Lucembource et de La Itoche, et 

Marchis d’Erlons, et nous, Marquerite, sa fame, Comtesse et Dame de ces 
mesmes lieus, faisons sauoir A tous que nos auons donnei A Maleran, notre 

fils, en heritaige Linei ‚Ligny) et la chastellenie, sauf ce à nous Marguerite, 
comtesse de Lucemboure, que nos les tenrons toute nostre vie. Et tout ce 

a il repris de nostre frere et feable T’'hibauz, comte de Bar, en fie et en 

hommage. ...... Ce fut fait et donei lan de grace nostre Signor quant 

li miliaires eorroit par mil et douz cens et sexante deus ans, le jor de la 

feste Sainte Lueie en mois de Decembre“. Du Caxsne, pr. p.%. BERTHOLET 

V. pr. p. LIV). D’apres Du Cnesxe l’original de eette piece &tait au tresor 

des Chartes du Roi. 

3) Nous, Henry, cuens (conte) de Lucelbourg et de La Roche, et 

Marchis d’Arlons, faisons seauoir A tous que Walerans, nostre filz est deuenn 

homs liges A Henrg, son frere, nostre ainey filz, et ait repris maintenant de 

luy Roussey et les appendisses, laquelle terre Henry ly doibt faire valloir 

ehaeun an quatre cens liuvres de prouenisiens fors. Saulf que la Comtesse; 
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Henri V le Blondel, mort, comme nous l'avons dit, le 24 

déeembre 1281 et inhume dans l’abbaye de Clairefontaine auprös 

de sa mere Ermesinde, ) a été le premier qui ait porte les armes 

de Luxembourg telles qu’elles furent prises dans la suite, par ses 
descendants, aussi bien de la branche frangaise que de la maison 

souveraine, Son pere, Valeran de Limbourg, mari d’Ermesinde, 

avait simplement celles de Limbourg qui &taient: d’argent a un 
lion rampant de queules, la queue noude et passde en sautoir, 

arme, lampasse et couronne d’or. Heuri le Blondel, comme fils 

puiné sorti de la maison de Limbourg, y ajouta pour brisure des 
burelles d’argent et d’azur, burelles que ses descendants ont 
eonservees.?) Mais lors de l’extinetion de la branche ainde de la 

maison de Limbourg, au quatorzieme sieele, & la mort d’A- 

dolphe VIII, eomte de Berg, Guy de Luxembourg, comte de 

Ligny et de Saint-Pol, alors chef de la maison francaise de 

lor meire doit tenir ladiete terre de Roussey et ses appendisses toute sa vie 

entierement et paisiblement. Et doit eneore Walerans avoir apres le deeös 

de sa meire la Comtesse dessus diete la terre toute que nous tenons m 

Flandre, soit d’acquöst, soit d’autre chose, et Liney, et les appendices 

entierement. Saulf que la eomtesse nostre femme doibt ces choses tenir toute 

sa vie... Ce fut faiet lan de gräce mil deux eens soixante et dix. Le 

lendemain des octaves de Vaskes et au mois d’Apuril.“ (Du Cuesne, pr p. 

84. BErTHoLer, V, p. 182 et pr. p. LXIID. 

I} Son £pitaphe, de beaueoup posterieure A son deces, fait allusion aux 

trois fiancks ou ınaris de sa mere Ermesinde et A löl&vation au tröne im- 

perial de son petit-fils Henri VII. 

Hie ubi marınoreA eineres eonduntur in urnä 

Disces quam ambiguis sortibus orbis eat. 

Hujus sunt illee exuvie, reliqumque faville, 

Cnjus summa Nepos venit ad Imperia. 

In thalamum matris terni venere mariti, 

Hune sibi natum unum de tribus habet. 

Tante molis erat Leucos servare Nepotes, 

Ut Leueus quondam Coesar haberst avum. 

(Dans BERTHoLET, V, p. 185). 

2) Les armes de Luxembourg qui figurent encore aujourd’hui sur les pieces 

offieielles du gouvernement du Grand-Duch“ sont done: d’argent au lirm de 

queules, burele d’argent et d’azur, arme, lampasse et couronne d’or, ayant 

la queue noude et passde en sautoir. Depuis l’Ereetion du pays en Duchk, 
en 1354, l'écu a dtt somme d’une couronne antiqne (ou toque fermante de 

Due), d quatre branches d’or, rehaussde de perles et doublee de queules 

au revers d’hermine et portant un globe avec une croix &yalement dor. 

(Voir la gravure de la précédenté livraison ot, aussi, Du CHEsne, pp 88 et 

89. BertuorLer, V. p 186). 
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Luxembourg (1370), supprima ces burelles et reprit les armes 

pleines de Limbourg avee un Zambel de trois pendants. 

* 

* * 

Valeran de Ligny confirma son hommage de vassal de son 

frere pour la terre de Roussy et pour tous les autres biens qu'il 
pouvait posseder dans le eomte de Luxembourg, dans une charıe 

datee de 1287. }) 

Dans cette piece. importante, il se deelare pleinement et 
entierement satisfait des biens qui lui sont venus en partage du 
chef de son pere et de sa mere, et renonce & toute pretention 

ulterieure. 
la renoneiation que Valeran fit ainsi au comt&e de Luxem- 

bourg eut pour cons‘quence que ses heritiers, les comtes de 

Lieny, n’ont pu, dans la suite, @lever aucune revendication sur 

le duch® de Luxembourg, apres l’extinetion de la maison souve- 

raine. Toutefois, les diplomates jugerent bon de rappeler ces dé— 
elarations dans le trait© de Ryswick (20 septembre 1697), qui 
enleva le Luxembourg & la France pour le rendre à l’Espagne. 

(A suiere.) 

Eng Wäreng. 
u 

1: 

Virum Haus am härde Buedem 

Mu®rgesfre! de Maulef wullt; 

Op der Sidel d’Giedel nökuckt, 
An eng Trein op t’Hand er rullt. 

„Kanner, Kanner“, set se traureg, 

„Kuckt, de Gri®twer griwt e Gräf! 

„T get zu Enn mat mengem Litwen, 

„I de Besch nach schött sdı Läf. 

„Kanner, lösst mer bi®den !* 

1) „Je, Walerans de Lucembourg, sire de Liney, fay cognoissant A 

tous ke je reeognois et ay recognut que je suis devenu homs liges devant 

tous A noble Monsieur Henry, Comte de Luxembourg et de la Roche et 

Marchis d’Erlons, mon tr&s chier Seigneur et frere, de ma maison de 

Rouchy . . . et de tout cs que je tieng en la eomtei de Luxembourg... . - 

Donns le Sapınedy darien jour de januier deuant la Chandeleur, lan de 

gräce mil deus eents quatre vingts et sept.* (Dans Du CHesıe, pr. p. 91.) 
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Ann der Stuff beim wärmen U®ewen 

D’Gitdel roteg setzt ann tompt ; 

Niewen drun um Fudderpillem 
Hu®t de Kueder sech gekrompt. 

Krack! krack ! göt et du op &mol, 

T'Kätz sprengt aus der Täck eraus. i 

„Helert ! helert der ?* rifft d’Gi*del, 

„Däs der Doud, de get dürch t’Haus. 

„Kanner, lösst mer bi®den !* 

3. 

D'sonn ass h&m mat hire Strahlen, 

Rondöm t’Haus schlauft d’deischter Nuf®cht. 

D’Giedel bied nach mat de Kanner, 

I se gin an t’Ro® gelutgt. 

Deierlech den Tuttu sotert, 

Ann den Dotdvull peift um Bäm. 

„Däs mei Stierwlid, dät ech heiren“, 

Set sech d’Gi®del wet am Dräm. 

„Kanner, lösst mer bieden !“ 

4. 

Endlech kömt de Sehlöf an t’Kummer, 

Dreekt der Giedel d’Aen zo“. 

Dach we! t’Hallefnu®eht geschlöen, 

Wor et aus mat hirer Rot, 

Tiek ! tick ! möcht et an der Mauer. 

Oh! si kennt dé lutse Schläg ! 

Ofgeläf ass vleicht hir Auer, 

I vum Himmel kömt der Däg. 

Kanner, lösst mer bieden ! 

5. 

'"T hierscht! De Wand spilt mat de Bli®der, 

Reisst se lass a sprôt se aus; 

D’ärme Giedel lät geböert 

An dém &nke Bri®ederhaus. 

S’ass net onverhutts gestuerwen, 

Läng hät si scch virgesin ; 
D’'Liewe konnt hir neischt me! bidden, 

Wät si wölt, hu®t Gott er gin. 

Kanner, lösst mer bieden ! 
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Biographiſche Notizen 

zus Geſchichte der Stadt Vianden. 
Son Alex König. 

Fortſetzung.) 

Als Paten und Patinnen fungirten bei der Glockenweihe: 

Arendt Franz Julian. Giebel Maria Johanna. 

Colling Johann Theodor. May Maria. 

Felſenhart Johann Franz. Lorent Eliſabeth. 

Falize Mathias. Mer; Magdalena. 

Andre Johann Michel. Feyder Anna. 

Bettendorff Heinrich. Hell Margaretha. 
Gruber Anton. Gruber Joſephine. 

Daleyden Yohann. Turmes Caroline. 
Hippert Nifolas. Zimmer Maria. 

Moris. Wolfter Louiſe. 

Daleyden Karl. Bock Julie, 

Coſter Anton. Watlet Marie. 

Weyler Michel. Eydt. 

Scheuver Heinrich. Bettendorff Eliſabet. 

Hell Ignaz. 

Die Glocke wurde auf den Namen Marie getanft, dann 

auf einem Schlitten von der Dalle in der Oberftadt her zu 

dem Turme geführt und dajelbft jo rasch angebracht, daß 

fie in hellen Tönen läutete eine Stunde nachdem fie die 

Ktirche verlaffen. Den Heft des Tages beſchloß ein FFeit- 

mahl nebſt jplendidem Bürger-Ball, deren Koften die Paten 

und PBatinnen bejtritten. 

3. Dippert Nikolas, Notar und Bürgermeifter zu Bianden vom 19. 

Auguſt 1836 bis zum 1. Auguſt 1839. 

4. Andre Ludwig Joſeph, Bürgermeifter zum zweiten Male vom 

1. Auguft 1839 bis zum 24, April 1849 (fiehe oben 1.) 

Derjelbe hat herausgegeben: Andre 2. J. Genealogie der 
Grafen von Vianden. 19 ©. in 12°. 1840. Diefirdy bei 

J. A. Schröll, Buchdruder; veröffentlicht durd) Franz Ju— 

lian Vannerus. 

5. Salner Jakob, Handelsmann und Gerber. Geboren zu Bianden 
am 12. Nivoſe des Jahres VIL, war er Bürgermeifter 

jeiner Vaterſtadt vom 24 April 1849 (nad der Abdan- 

fung von Andres Joſeph Ludwig) bis zu jeinem Tode am 
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3. Mai 1866. — Unter feiner Verwaltung wurde das neue 

Stadthaus auf dem Wilhelmsplag errichtet. 

6. Pauly Peter Adolph, Amduftriel. Geboren zu VBianden am 

1. November 1831, war er Bürgermeifter feiner Baterftadt 

vom 29. Oktober 1866 bis zu jeiner Abdankung am 2. 

Februar 1876. Als VBürgermeifter und vorzüglid) als 

Deputirter der Abgeordneten-Kammer für den Kanton Vian— 

den (vom 21. juni 1869 bis zum 31. Oftober 1875), war 

Pauly unabläffig bemüht für die Hebung des materiellen 

Wohlitandes jeiner Deimathsgegend. Vianden verdankt ihm 

u. A. die Anlage der jtädtiihen Waiferleitung. 

7. Heß Johann Michel, Gerber und Bürgermeifter von Vianden 

zum erjten Male vom 2, Februar 1876 bis zum 12. Okto— 

ber 1882, Geboren zu Vianden am 11. Oflober 1826, jtarb 

er im Jahre 1899. 

8. Hübſch Nikolas, ehemaliger Lehrer, Bürgermeifter von Bianden 

vom 17. Januar 18853 bis zum 19. Oftober 1885. Gebo— 

ren zu Vianden am 9. März 1839, ftarb er dajelbjt am 

19. Oftober 1883. 

9. Pickar Peter, Hutfabrifant, Bürgermeijter von VBianden vom 

1. Januar 1884 bis zum 22. April 1885. Er war geboren 

zu Bianden am 7. Mai 1817. 

10. Salner Johann Nifolas Robert, Gerber, Birgermeijter von 
Vianden vom 22. April 1885 bis zum 8. Auguſt 1888. 

Er war geboren zu Vianden am 5. Juni 1835. Seiner 

einfichtsvollen Yeitung verdanft Yianden viel Gutes, Bejon: 

ders war er bemüht mit Unterftüßung der hohen Landes— 

regierung die Gegend von Vianden durch pajlende Verſchö— 

nerungen zu emem Anziehungspunfte fir fremde Touriſten 

zu geftalten und die altehrwürdige Irinitariertirche dajelbjt 

unter Leitung des Herrn Staatsarditeften Arendt kunstvoll 
und ftylgerecht zu reftauriren, Er ftarb am 30. Auguft 1890, 

11. Der Johann Michel, Gerber und Rentner, zum zweiten Male 

Bürgermeiiter von Bianden vom 8. Auguft 1888 bis zu 

jenem Tode 1899. 

Zeine Oemahlin, Barbara Greiich, geboren zu Eich an 

der Sauer, war ihm bereits am 30. Mprit 1880 im Tode 

vorangegangen, tim Alter von 45 Jahren. 

12. Betges Johann, Handelsmann, Bürgermeilter von Vianden von 

1899 bis heute (1900). 
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X. Sekretäre der Stadt Dianden, 

Aus älteren Zeiten verdienen vorerit Erwähnung : 

1. Cornelius Derwelt oder Herwart, 1581, Sekretär der Stadt 

2. J. Fr. 

und Grafſchaft Vianden. 

Durch Akt des Notars Wighart vom 21. Dezember 1581 

wurde er anerkannt als bevollmächtigt von Seite der Anna 

Voegel, Witwe von Franz von Sonhey, maitre d’hötel des 

Prinzen von Chimay, um über die Nacdjlaffenichaft ihrer 

Schweiter Margaretha Voegel verfügen zu fünnen. (Archives 

de Clervaux n° 2288, Public. hist. 1883). 

In diefer Eigenschaft als Bevollmächtigter erflärt derjelbe 

durch Alt vom 4. Januar 1582, daß er mit den andern 

Erben diejer Dinterlafjenichaft das Haus mit Dependenzien 

gelegen zu Beyvelg (bei Prüm) verſchenkt an Johann 

Schweisdal, Schöffen von Biedburg u. ſ. w. (ib. n® 2292). 

Ebenjo erklärt derjelbe in einem Alt vom 9. Januar 

1582, als elere-jure zu Bianden und als Mitvormund der 

Scweitern von Johann Voegel die Summe von 200 Ihe: 

lern als Kaufpreis eines Gutes erhalten zu haben von Johann 

Schweisdal, Scöffe und Lehnsmann zu Biedburg (ib. n° 

2293). 

Knau, 1678, Sekretär der Stadt Vianben, unterzeichnet 

auf Befehl des Magijtrates von Vianden die Urfunde, wo— 

durch am 20. Februar 1678 die Stände der Provinz Lu— 

remburg, Maria, die Mutter Jeſu, die Tröfterin der Be: 

trübten, zu ihrer Batronin erwählten, welche Urkunde von 

den respeftiven Schreibern der Städte amtlich unterzeichnet 

wurde. (Original Urkunde im Pfarrarchiv zu Luxemburg.) 

B. Sefretäre der Stadt Vianden, 1818—1900. 

l. Daleyden Johann, 20. Oftober 1818 bis 30. Dezember 1836. 

IV . Kauth Beter, Gerichtsichreiber, Sekretär 30. Dezember 1856 bis 

22. Juni 1842. 

. Neuland Johann, Gerber, 22. Juni 1842 bis Mai 1843. 

. Eolling Clemens Wenzeslas, (1843—1851), war provifori- 

icher Selretär vom Mai 1843 bis 30, Muguft 1844. on 

da an befleidete er diefe Stelle definitiv bis zum 1. Mai 

1851, wo er jeine Eutlaffung einreichte, um die Stelle als 

Friedensgerichtsichreiber anzutreten. Er ftarb am 21. Ya: 

nuar 1867 im 63. Lebensjahre. Seine Gattin Houſcht 
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Margareta folgte ihm im Tode am 12, Oftober 1874, im 
Alter von 59 Jahren. 

. Matelet Ehrijtian Philipp, 9, Juli 1851 bis 20. Mai 1855. 

Er war geboren zu Vianden am 29. März; 1819. 
. Wiroth Peter Mathias, 11. Juni 1855 bis 22. Juli 1857, 

wo er nach Amerika aus wanderte. 

. Meg Eberhard, Stadtiefretär vom 22. Juli 1857 bis zu feinem 

Tode am 6. April 1867. Er war geboren am 17. Novem- 

ber 1830. Die danfbare PVaterftand ließ ihm ein herrliches 

Grabmal auf dem Kirchhof zu Vianden errichten. 

. Häntges Mathias, 9. Dezember 1867 bis 7. März 1882. Ge- 
boren zu Vianden am 1. Juli 1846 bejuchte er die Vor: 

maljchule zu Luremburg, war einige Jahre Lehrer zu 

Nachtmanderſcheid und wurde zum Stadtjefretär von Biauden 

ernannt am 9. Dezember 1867. Er verblieb in diejer Eigen: 

icyaft bis zum T. März; 1882, wo er zum FFriedensgerichts- 

jchreiber zu Bianden befördert wurde. 

. Miller Beter, T. März 1882 bis 20. November 1881. Er war 
geboren zu Vianden am 30. Dftober 1860, bejtand 1887 

das Examen zum erichtsvol‘zicheramte und 1888 mit 

Auszeichnung dasjenige zum Gerichtsichreiberamte. Nachdem 

er auch das Eramen zum Acciſenbeamten gut abgelegt, wurde 

er am 20. Novener 1891 in diejer Eigenichaft nad Bet: 

temburg ernannt und 1898 nad) Yuremburg promovirt. 

. Bajjing Theodor, 29. November 1891 bis heute (1900.; Gebo— 

ren zu Bianden, war er längere Zeit als Zelretariatsgehülfe 

thätig und wurde am 29. November 1891 zum Sefretär 

ernannt mit einem Gehalt von 800 Franfen und 100 Fr. 

Büreaukoſten. Für die Führung des Kiviljtandsregiiters 

wurde ihm eine Entichädigung von 50 Franken bewilligt, und 

jein Gehalt im März 1893 auf 1000 Franken erhöht. 

XI. Arzte zu Dianden 
1784 - 1900. 

Andre Joſeph, 1784. Wundarzt zu Bianden. 

. Dittmann Ignatius, 1784, ebenfalls Wundarzt zu Vianden. 

. Bogel, 1800 nebſt Turmes und Helfen, Arzt zu Bianden. 

Turmes Peter, 1797—41820, geboren zu Vianden am 14. April 

1774, zum Doktor der Arzneikunde aufgenommen zu Trier 

am 24. Dezember 1796, wohnhaft in ſeiner Vaterſtadt, 

ſtarb daſelbſt am 6. November 1824, im Miter von DO 

Jahren. (Liez, vorps medical p. 138.) 
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im Jahre 1769, zum offiecier de sante gemäß dem Gejeke 

vom 19. Bentofe, Jahr 11, zu Luxemburg am 17. August 

1803 aufgenommen, wohnhaft zu Vianden, wo er am 25. 

April 1848 ſtarb im Alter von 79 Jahren. (Liez, corps 

medical, p. 60). Mit väterlicher Teilnahme jorgte er für 

die Franken und gejunden gefangenen Klöppelmänner, die 

nad der Schlacht zu Mrzfeld am 31. Oktober 1798 nad 

Vianden gebracht und dort in der Wachtjtube des Schloſſes 

eingeferfert wurden, bis fie am 16. November nebjt andern 

21 überbracdhten Gefangenen, welche ebenfalls am Gefecht 

bei Arzfeld teilgenommen und eingefangen worden, zuerit 

nach Ettelbrüf und dann nach Yuremburg abgeführt und 

größtenteils zum Tode verurteilt wurden. (Born, Stiöppel- 

frieg ©. 166). 

6. Nenens Nicolas, 1734—1859, geboren zu Grosbous am 29, 

Floreal des Jahres VIII, geitorben zu Vianden am 28. 

Juli 1859 im Alter von 59 Jahren. Er wurde zum Doktor 

der Arzneifunde promovirt zu Löwen am 12. Auguſt 1834. 

Durch Beihluß des Negierungsrates vom 9. Oktober 1847 

wurde er autorifirt, auch als Chirurg und Geburtshelfer zu 

wirken. Er wohnte zu Vianden und wurde 1857 Mitglied 

der hiftorifchen Sektion. (Liez, corps medical, p. 100). 

Derjelbe hat 1855 eine Kirchenitatiftif von Vianden ge: 

geichrieben und der archäologiichen Gejeltichaft zu Luxemburg 

übergeben. 

7. Steis Johann Nilolas, Sohn, 1842—1869, geboren zu Gros— 

bous am 29. November 1812, als Chirurg angenommen zu 

Zuremburg am 11. März 1842, wohnhaft zu Vianden, feit 
1869 zu Grosbons, wo er jtarb am 27. Dezember 1875, 

im Alter von 65 Jahren, (Liez, corps medical, p. 135,. 

. Steinhaufen Jacob, aus Köln am Rhein, 1866—1889. Durd) 

Kgl. Großh. Beichluß vom 6. November 1866 und jpäter 

zu wiederholten Malen auf weiter beftätigt. um als Arzt, Chi: 

rurg und Geburtshelfer im Großherzogtum zu wirken, 

wohnhaft zu Vianden, ſtarb dajelbft am 31. Dezember 1889. 

9. Schütz Johann, 1890 bis heute (1900, Geboren zu Fels, pro: 

movirte er 1800 zu Luxemburg zum Doktor der Medizin, 

der Ghirurgie und der Geburtshilfe, und nahm bald daranf 

jeinen Wohnfig zu Vianden, wo er bis heute (1900) wirkt. 
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Ans Vianden gebürtig find folgende Aerzte: 

l. Hartmann Georg, geboren zu Vianden, vermählt mit Margaretha 

Schneider von Luremburg, jtarb 1777 und war bei jeinen 

Lebzeiten als Wundarzt und Feldicherer in S. Vith wirfjam. 

2. Schaan Mathäus Felix, geboren zu VBianden am 18. Januar 

1837, als Sohn von Mathias Schaan, damals Einnehmer 

der Steuern und der Zölle daſelbſt und von Therefia Thilges. 

Er machte feine Studien am Gymnaſium zu Luxemburg 

und bildete fich auf den Univerfitäten zu München, Wien, Ber: 

lin und Gent zum Arzte aus. Er promovirte zu Luxemburg 

als Doktor der Medizin und Geburtshülfe am 11. Juli 

1868. Nach einer furzen Praxis in Eſch a. d. Alzerte 

wanderte der junge Arzt 1868 nach der neuen Welt und 

ließ ſich in Chicago, JU., nieder. Außer in feiner ärztlichen 

Braris war Schaan in der Gartenftadt auch wiljenichaftlich 

thätig. 1870 Eehrte er nad) Europa zurüd und wählte Se- 

dan als geeignetes Feld zur Ausübung der Heilkunde. Beim 

Ausbruche des deutſch-franzöſiſchen Krieges nahm er das 

rote Kreuz und erwarb fich jo große Berdienite um die 

Behandlung der Verwundeten auf den Scylachtfeldern, daß 

ihm die franzöſiſche Regierung aus Danfbarfeit das Bürger: 

recht verlich. Das Doctorat und damit das Necht zur Aus— 

übung der Praxis erwarb er ſich in Frankreich durch eine 

Arbeit über die Trichine, die er als Theſis gewählt. Gead): 

tet und geehrt lebte Schaan jeiner Kunſt, bis ihn der Tod 

am 19. September 1885 hinwegrief. 

Schaan war Mitglied der Akademie der Wiflenichaften in 

Chicago, Laureat der mediciniſchen Facultät von Paris und 

Mitglied der medicinischen Gejellichaft des Größherzogthums 

Zuremburg. Er veröffentlichte: 1) Etude sur la triehine, 

Baris 1872, eine franzöſiſch geſchriebene Broſchüre in 8° 

von 26 Seiten; dann 2) verjchiedene wilfenichaftliche Artikel 

in englijcher Sprache im: „Tbe American Entomologist 

and Botanist“, von WR. P. Studley u. Co. publicirt in 

St. Zonis, Mo. (Liez, Corps medical, p. 118 u. appen- 
diece p. 163— 167. 

3. Neuens Auguſt, geboren zu Vianden, als Sohn des im Jahre 

1859 als Arzt zu Bianden verjtorbenen Neuens Nifolas, 

machte jeine Studien in Belgien und widmete jich dajelbit 

der ärztlichen Praxis bis zu feinem Tode im ‚jahre 1892, 

Fortſetzung folgt.) 

8 
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Euſtach von Wiltheims hifterifche Werke 

veröffentlicht von Jakob Grob. 

(Fortjegung.) 

Ermefindis, 
des vorigen Grafens Tochter, ) achte Gräfin. 

Nachdem Graf Heinrich der Blinde aus diefer Welt gejchieden, 

verjuchten deilen Tochterman Theobaldus und deifen Tochter Ermefindis 

die beiden Grafichaften Yugemburgh und Namür in Befig zu nehmen. 

Der Kaiſer aber, welcher nicht gejtatten wollte, daß dieſe Grafichaften 

in Werbesjtamm fallen jollten, hatte Lutzemburgh einem Burgundiichen 

Grafen, Namens Otto, ?) und Namür, Balduino dem Grafen zu Den: 

negaw übergeben und zugeftellt. Aber wohlgemeldeter Graf Theobald hat 

jich niit genanntem Ottoni verglichen und, vermittelft einer Summe Gel: 

des, das Land Lugembourgh zurüderhalten. Wegen der Grafjchaft Namür 
hat er gegen Balduinum ?) Krieg geführt und Namür belagert, aber 

1) Danf der „Table ehronologique des Chartes et Diplomes relatifs ä 
histoire de l’Aneien Pays-Duché de Luxembourg evt Comte de Chiny“ des 

Herrn Würth-Paquet, welche mit der Regierung der Gräfin Ermeftnde anbebt, (Publi- 

eations de In Section historiqus de N’Institut Jahrgang 1858 oder Band 14, 

5. 66—110) ftehen wir für die fernere Geſchichte des Yuremburger Yandes mehr oder 

weniger auf feitem Boden, denn diefe Regeſten bieten ein feites Fundament für alle 

weitere Forſchungen, jelbe liefern die Belege, und die genaue Tuellenangabe dieſer 

Belege ermöglichen die Fritifche Prüfung aller Anfftellungen ; während bis auf Erme- 

finde für die meiften fich oft wiederiprechenden Angaben der Geichichtsichreiber jeder 

Hinwers auf die urfundlihen Belege in der Hegel mangelt, wie Dies noch für die Wes 

ichichte ihres Vaters Heinrichs des Blinden mebrfad; hervorgehoben werden mußte, und 

gefagt werden mußte, es ſtehe eben Behauptung gegen Behauptung. 

Tie Regeſten des Herrn Würth-Paquet für die Negierungszeit der Ermefinde um— 

fallen 283 Nummern, jedoch darf nicht überfehen weıden, daß das Verſprechen, welches 

Herr Würth-Paquet bei der Veröffentlichung derfelben gegeben: „au fur et & mesure 

de nos decouvertes nous eump!ötons notre inventaire* von ihm überreihlich ge 

balten worden tit, feine handſchriftlichen Hegeiten, welche, in Folge ſeines Teſta— 

mentes, in den Sammlungen der biftoriichen Abteilung des Vnxemburger Inſtitutes 

jedermann zugänglich ſind, enthalten das Vielfache dieſer Zahl an Urkundenauszügen. 

2) Es iſt Otto, Plalzgraf von Burgund, Sohn des Kaiſers Friedrich Barbaroiia 

und Bruder des damaligen deutichen Kaiſers Heinrich VI. Wabrfcheiniih bewog der 

am 27. Zeptember 1191 erfolgte Tod des Kaiſers Heinrich VI. unddie in Folge jenes 

Zudes ausgebrocheuen Wirren in Deutichland, jo wie die eigne damals ſchwierige Yage 

Ottos in Burgund, diefen feßteren jo leichthin auf Luxemburg zu verzichten. Tas Kai— 

ſerhaus mochte an Feinden ichen übergenng haben und wünſchte wohl nicht fich weitere 

zu ſchaffen. 

3) Lie uelle Enſt. Wiltheims für die Kriege der Luxemburger Grafen: Heinrichs 

des linden, Theobalds von Bar und Walrams von Yunburg, wegen Namür bilden: 

wie hernach Wiltheim felbft angibt, Die Annales Trevirenses von Brower, welche 



nachher im St. Medardi-Kloſter bei Dinant, VII kalendas Augusti 

1199, Frieden gejchlojfen,') zufolge welchem dem Balduino die Grafſchaft 

Namür und Theobaldo die Grafichait Belg ?) und die Grafichaft Dur- 

buy erblicy verblieben. 

Als nun zu jener Zeit abermals ein Kriegsheer katholischer Völker 

zum heiligen Lande gegen die Ungläubigen z0g, *) hat auch gemelter Graf 

Theobald dem „Zuge ſich angejchloffen umd iſt mitgezogen. In einem 

Treffen wurde er von einem Pfeile tödlidy verwundet und iſt er, ohne 

einige Leibeserben von jeiner Hausfrau Ermefinde zu hinterlaffen, % aus 

diejer Welt geichieden. 

ihrereit$ auf die Annales Flandrie von Jak. Marchant verweilen. Die betreffende 

Stelle Steht in der Yüttiher Ausgabe der Annales Trevirenses vom Jahre 1670 im 

Bande 2, Seite 40, Colonne 2 zum Nabre 1194. Dort werden die drei Kriege zuſam— 

mengefaßt, und jo dargeftellt, wie wenn Baldırin von Flandern alle drei Kriege ge 

führt hätte umd jo fommt es, daß Ent. Wiltheim, wo er von dem zweiten Kriege 

wegen Namür handelt, dem Srafen Zbeobald von Bar und Yuremburg nod den 

Srafen von Flandern, Balduin, als Gegner gibt; Balduin war aber schon vor Heinrich 

dem Blinden geitorben und der Angriff Theobald's galt dem Grafen von Namür, 

Philipp, dem zweiten Sohne Balduins von Flandern, der diefem im der Graiſchaft Namür 

folgte. 

1) Der Wortlaut diefes, am 26. Kult 1198 im St. Medardus-Ktlofter ber Tinant 

abgeichloffenen FFriedensvertrages iſt unter andern abgedrudt bei Bertholet, Histoire 

de Luxembourg, T. 4, pieces justifieatives p. XL—XLII. Man vergleidye nod) 

Würth-Paquet in Publieations Bd. 14, S. 11, Wr. 4 und Anmerkung 3, fowie 3. 

172 Nr. 12. 

2) Es iſt die Srafichaft „zur welichen Belt“ Laroche en Ardenne welde 

bier gemeint iſt. 

3) Wiltheim verwechfelt bier, der Kreuzzug galt nicht dem bl. Yande und den 

Unglänbigen, fondern den Wibigeneren, welche um jene HYeit den Süden von Frank: 

reich fo ſchreclich verwüſteten. Graf Theobald von Bar fagt felbit in feinem Teſta— 

ment (Datirt: Anno verbi Domini MCCXII mense Februario, abgedrudt bei 

Bertholet, Histoire de Luxembourg, T. 4, pieees just. p. XLIV}: „eum volente 

Domino erueis signum contra haereticos Albigenses ausumpsisscm*“. 

4) Auch in diefem Punkte irrt Wiltheim, denn der Ebe des Grafen Theobald von 

Bar mit der Gräfin Ermelinde von Puremburg it wenigftens ein Erbe entiprofien. 

Wir fagen wenigftens em Erbe, denn das ſchon angezogene Teftament des Grafen 

Zheobald jcheint mehrere anzudenten, indem dort Theobald von heredibus meis de ipsa 

(Ermesindi) alio von mehreren ſpricht, denen er Marville u. ſ. w. hinterläßt. Doch 

kennt der Heiratbsvertrag des Grafen Walram mit dev Ermeſinde nur mehr einen 

Erben, der jener eriten Che der Ermelinde entiprofien, denn ın dieſem Heirathsver— 

trage heißt es: Si autem uxor mea Ermesindis de me prolem suseeperit, qui- 

libet heredum tan illorum, quos de ne gunuerit, quam ille haeres, quem 

uxor mea prwdieta, priusquam eam «ducerem, habebat, in hacreditatem ha- 

beat id quod de jure debet habere*, (Bertlolet. Histoire de Luxembourg, 

T. IV, p. just. p. XLVh. Tiefer Erbe „ille harres“ aber war eine Tochter und 

hieß Iſabella, wie der zeitgenöfifche Chroniſt Albrieus, VBönch des Kloſters Trois- 

fontaine, deffen Chronik fait gleichzeitig von einem Mönche des Nlofters Neuf-Moustier 
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Wohlgemeldeten Theobaldi Wittwe (Ermefinde) hat fid) nachher nody: 

mals auf Rath und Anhalten der Landjtände !) im Jahre 1214 mit 

Walramo, des Grafen Heinrich von Limburgh zweitem Sohne vermählt 

und die Martgrafichaft Arle zur Deirathsgabe befommen. ?) Mit dein: 

jelben erzeugte fie drei Söhne nämlich Heinrichen, Walramumı und Con: 

rardım, und auch drei Töchter Catharinam, Margaretham und Elija- 

betham. ®) 

bei Huy interpolivt wurde, zum Jahre 1214 berichtet: „Comes Barri Theobal- 

dus . .... de tertia eius uxore Ermesende, filia Henriei eeei seilicet 

Comitis Namurcensis Isabellam filiam genuit, quam junior Walramus longus 

habuit, ei peperit postmodum Walleramum de Poilswache*“. (Mon. Gerin. Se. 

T. XXIII p. 899.) labella, die Tochter erfter Ehe der Grmefinde erbte, gemäß 

den Beftimmungen des Teftanentes ihres Vaters Theobald, die Herrihaft Mar— 

ville, und beirathete den Sohn aus eriter Ehe ihres Stiefpaters, Walram den Yangen 

oder den Jüngeren, wie ums oben Wlbrieus berichtet, welcher fi) denn auch Herr 

von Faltenberg und Marville nennt Falkenberg hatte er von feinem Bater geerbt, 

Marville bradjte ihm feine Gemahlin zu. Der Sohn diefer Ehe, der ebenfalls den 

Namen Walram führte und auch die Herrſchaft Marville erbte, verfaufte dann ſpäter 

diefe Herrſchaft Marville dem Grafen von Yuremburg. 

1) Diefe Worte „auf Kath und Anbalten der Yanditände* mag vielleicht manchem 

als Anachronismus ericheinen, jedoch darf man nicht vergeflen, daß ſchon in den Ur— 

finden von Ermefindens Vater, Heinrich dem Blinden, ausdrüdlic hervorgehoben wird, 

wie derfelbe wichtige Angelegenheiten nur entfchieden, naddem er den Rath feiner 

Getrenen eingeholt. So beurkundet derielbe die durch Exkommunication erzwungene 

Hüdgabe der Zehnten zu Thionville von Seiten Godfrieds von Kettenheim am die 

Abtei St. Marimin im Jahre 1184 mit dem ausdrüdlichen Bermerl: „babito consi- 

lio fidelium nostrorum Urkunde abgedindt bei Beyer, Mittelrheintiches Urkundenbuch, 

Bd. 2, S. 111.) Den Höfen zu Lenningen umd Beyren erläßt derielbe Graf Heinrich 

der Blinde alle Wogteirechte, nachdem das Domtapitel zu Trier diejelben von dem ge: 

nannten Lehenträger mit Geld abgelöft, per sentenciam hominum nostrorum, „ge— 

mäß dem Urtbeil unferer Getreuen“. Elrkunde, abgedrudt bei Beyer, Mittelrheiniſches 

Urkundenbuch, Bd. 2, ©. 178-189) Das Bezeichnende bei diefer Urkunde für den 

damaligen Beſtand der drei Yandftände ift wohl, daß die zahlreichen Zeugen, welche 

gleich im Anſchluß an die obigen Worte„per sentencriam hominum nostrorum 

penitus absuolvrimus“ genannt werden in bier Klaſſen eingerbeilt werden, zuerit werden 

verſchiedene Adelige genannt, daun die „de domo comitis“ d.h. die zum Hofe des Braten 

gebörigen Adelige, hierauf die Capellani, die Geiftliden, deren einer als Netarius 

bezeichnet wird und endlich die Burgenses, die Burgleute oder die Bürgerlichen, ſo 

dah die „Drei Stände” ſchon vertreten waren. Man kann und muß alſo mit vollem 

echte ſchon vor Ermefinde den Beltand der Yanditände, als Rath der Yuremburger 

Grafen, anertennen, wen auch vielleicht noch wicht im derfelben Ausbildung wie Ipäter, 

und wahrſcheinlich vetchen felbe ſchon viel früber hinauf, ebenjo wie auch der Schöffenrath 

dev Stadt Luxemburg ſchon beftand vor dev Freiheitsurkunde der Ermefinde für Yurem: 

burg vom Jahre 1244. 

2) Der Helratbsvertrag ift vom Mai 1214 und befindet fich abgedrudt bei Ber- 

tholet, Histoire de Luxembourg, T. 4, pi&ces just. p. XLV. 

5) Im oben angezogenen Heirathsvertrage erwähnt Walramı von Limburg, der 

Sentahl der Ermefinde, feiner Söhne aus after Ehe, Heinrih und Walram; außerdem 
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Graf Walramus hat ebenfalls wegen der Grafſchaft Namür gegen 

Balduinum, den Grafen zu Hennegau Krieg geführt, Am Sambre- Fluß 

wurde eine Schlacht geichlagen, in welcher viele Vornehme vom Adel 

erjchlagen wurden, er jelbjt aber, mit jammt jeinem Sohne gefangen 

wurde. ') 

Als Kaifer Philippus, Friderici Barbaruffen Sohn, gegen Ottonem, 

den Herzogen aus Braunfchweig wegen des Kaijertums Krieg führte, hat 

Graf Walramus zuerst dem Philippe beigeftanden und die Stadt Achen für 

ihn gehalten, in der Folge aber hat er ihm verlaflen nnd hat er fich 

dem Ottoni angeichloffen, 2}, weshalb der Krieg von dem Stift Trier 

abgewandt wurde, jo daß des (Trierer) Biichofs Diener einer von ihm 

gejchrieben : 

Hie Waleramus filius fuit Hen- 

riei, Dueis Limburgi, qui post 
mortem Theobaldi comitis Bar- 

rensis relietam ab eo viduam, 

eomitem Lutzelburgi, accepit uxo- 

rem et pacem bonam diebus suis 
feeit in territorio Treverensi, ubi 

longe speetatus, atque omnibus 
auetus fortunze insieni 

belliei virtutis studio claruit, at 
si qua popularis aurs, gloriseque 

bonis, 

flux® eupidine exausit, pari sa- 

lutis immortalium rerum procu- 

Diefer Walram war der Sohn 

Heinrichs, des Herzogs von Lim: 
burg. Nach dem Tode Theobald’s, 

des Grafen von Bar, heiratete er 

deſſen hinterlafiene Witwe, die Grä— 

fin von Lügelburg, Während jeines 

Lebens hielt er guten Frieden im 

dem Trierer Lande, wo er hoch an— 

geiehen und mit allen Glüdsgüter 

ausgejtattet durd ſein glänzendes 

Streben nach friegeriicher Tugend 

ftrahlte, wenn er, wie er ſich ver: 

zehrte durch jeine Sucht nad) Volks— 
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rationi indulsisset, inter prestan- gunſt und vergänglichem Ruhm, 

hatte er nad) Würth: PBaquet mit dev Ermefinde nur vier Kinder, Katharina, Heinrich, 

Margaretba und Serard. (Publieations, Bd. 14, S. 70.) Wie aber weiter unten in 

einer Anmerkung bervorgeboben wird, find fir Wiltheim die Namen Gonrard und 

Gerard gleichbedeutend ; für Walram und Elifabeth liegt wahricheinlich eine Verwechſe— 

fung vor, nämlich für Walram mit dem Sahne eviter Ehe des Grafen Walram von 

Limburg und für Iſabella mit der Tochter erfter Ehe dev Ermeſinde, da Elifaberb oft 

gleihbedentend mit Iſabella gebraucht wird. 

1) Walram führte diefen Krieg zuerst gegen Molanda und deren Gemahl Peter 

von Gourtrai und dann gegen deren Sohn, den Grafen Philipp ımıt der Lippe, Am 

.13. März 1222 wurde endlich durch Vermittehung des Erzbiſchofs von Köln zu Dinant 

der Friede gefchloffen zwifchen Pbiltpp, dem Grafen von Namür, und Waleram, dem 

Srafen von Yuremburg. Es wurde ſchon oben hervorgehoben wie Wiltheim irregeführt 

durch feinen Gewährsmann Brower, den Berfaller der Annales Trevirenses, zu 

der irrigen Angabe gekommen ift, diefen Krieg noch gegen Balduin führen zu laſſen 

2) Diefe Beteiligung Walerams an dem Streite der beiden Segenfaifer, Philipp 

von Schwaben und Ttto, dem zweiten Sohne Heimrichs des Löwen, als deufcher Kaifer 

Dtto IV. fällt in die Zeit vor der Ehe Walerams mit Ermeſinde. 
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sissimos sui sweali prineipum 

numerari poterat. ’) 

Unter dies Grafen Negierung 

ſich auch einem gleichen Streben 

nad) des Helles umnvergänglichen 

Dingen ergeben hätte, jo fonnte er 

unter die glänzendften Fürſten jeiner 

Zeit gerechnet werden. 

und auf deſſen Begehren find des 

jeraphifchen Vaters SH! Franeisi Meligiofen hieher nad) Lutzembourgh 

gefommen, wie die Trieriſchen Annales berichten, wo aljo jteht: 

Porro Franeiscani, licet poste- 

riores aliquando Treverim habi- 
tare caperunt, late tamen vieinos 

agros (ut sibi viam facile parat 

virtus) eorum repentina industria 

pervasit, ac rara vitae morum 

que innocentia omnem finitimae 

regionis multitudinem in sui ad- 

mirationempellexit. Venere (1226) 

a Walramo Comite accersiti ip- 

sius ordinis Institutore B. Fran- 

eisco adhue superstite Lucelem- 

burgum. 

Ihrerſeits haben die Franzisfe: 

ner, wenn fie aud) etwas jpäter 

anfingen in Trier zu wohnen, in 

ihren jungen Eifer weithin die 

Nachbarichaft durchzogen, (denn 

die Tugend eröffnet jtch leicht eimen 

Weg) und zwangen, durch die jeltene 

Unſchuld ihres Lebens umd ihrer 

Sitten, die ganze benachbarte Volks— 

menge zur Bewunderung. Bon 

Graf Waleram gerufen, waren fie 

(1226) noch bei Lebzeiten ihres 

Stifters, des jeligen Franziskus, 

nach Luxemburg gefommen. ®) 

1) Die Stelle it aus der durch einen Zeitgenoffen verfaßten 4. Fortſetzung der 

Gesta Trevirorum entnommen, wo auch deilen Abfall von Philipp von Schwaben zu 

Otto IV. gemeldet wird, doc fautet die Stelle in der in den Monumenta Germani® 

historisee veröffentlichte Ausgabe ettwas anders: 

Hie est Waleramus, qui post mortem 

Theobaldi eomitis Barrensis, relietam 

ojus viduam, eomitissiam de Lucellen- 

burch, accepit uxorem et pacem bo- 

nam diebns suis feeit in territorio Tre- 

virensi, vir speetabilis et per cuneta 

eommendabilis quantum ad sweularia 

atque utinam tanto studio saluti sue 

xterne quanto temporali gloriae pro- 

vidisset. (Gresta Trevirorum, Continua- 

tio IV. in den Monumenta Germaniae 

historiea, Bd. XXIV, S. 340 3. 42-- 

341 3. 3.) 

2) Brower, Annales Trevirenses 

Nusgabe von 1670. Dort heißt es noch: 

Dies ift jener Waleram, der nach dem 

Tode Theobald's, des Grafen von Bar, 

deilen binterlaffene Wittive, die Gräfin von 

Yıremburg, zur Gemablin nahm und wäh- 

vend feines Vebens guten Frieden in dem 

Trierer Yande bielt, ein hervorragender 

Mann und was die weltlichen Angelegen- 

beiten angeht in allem preiswertb, daß er 

doc) für fein Seelenbeil foldyen Eifer ent: 

faltet bätte, wie für den irdiſchen Rubın. 

Liber, XV, Bd. 2, ©. 121 der Lütticher 

„idque ex Epitaphiis, quae in eo mo- 

nasterio viaunter, volunt confirmari* und das wollen fie (die Franziskaner) bewei- 

fen durch die Inſchriften, welche in jenem Kloſter (zu Luxemburg) zu chen find. Wie 

aus dieſer Bemerkung erbellt, zweifelte Brower an diefer Behauptung der Yuremburger 

Franzisfaner, ihr Slofter in Puremburg sei noch zu LYebzeiten des bl. Franziskus ge 
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Deſſen Sohn und Erbe hat die Franzisfaner-Ktirche bei dem Kloſter 

gebaut. 

Als Waleram im Jahre 1226 mit dem Erzbiichof Theodorico von 

Trier aus Italien zurücdgefommen, ift er bald nachher geitorben und 

neben jeinem Bater, dem Grafen Heinrich von Limburg, in dem Augnu— 

jtinerordensklofter zu Rodt bei der Stadt Achen begraben worden. Much 

hat man dieje Inſchrift auf jein Grab geſetzt: 

Iste fuit talis Virtutibus, Imperialis 

Majestas, similem neseivit habere per orbem, 

Lemburgi Dux, (M)archio Arlon., comes Lucelenburg. 

Walramus dietus, Dux Henrieus pater est. 

Diejer war von foldher Tugend, eine Kaiferliche 

Meajeftät, kannte er jeines gleichen nicht auf Erden 

Derzog von Limburg, Markgraf von Arlon, Graf von Yuremburg. 

Walramus genannt, Herzog Deinrich war jein Vater. 

Sein Sohn!) Walramus, welcher Graf zu Fauquemont (Falkenberg) 

war, nachdem er ſammt jenem Bruder Conrard, ?) Herrn zu Durbuy, 

den Krieg im kölniſchen und trieriichen Lande glücklich geführt, ift im Jahre 

12353 in dem Herrn entichlafen. Genannter Conrardt hat auch noch 

gegen die Stadt Trier gefrieget und Waffenjtillftand geichloffen, wie aus 

nachfolgendem zu jehen ift: 

Gerardus de Lutzenburgo, Do- 
minus Durbuthi,universis prasen- 

tes litteras visuris notum faeimus, 

quod nos pro nostris et nobis super 

controversia, que vertitur inter 

nos eX una parte 

tatem eivitatis Treverensis ex al- 

et eommuni- 

tera, diet® communitati damus 

indueias firmas et stabiles usque 

ad proximam purifieationem B. 

Gerardus von Lugenburg, Herr 
von Durbuth, mache befannt allen 

die gegemwärtigen Brief ſehen, daß 

in dem Streit welcher ſchwebt zwi: 

ichen Uns einerjeits und der Ge— 

meinde der Stadt Trier andererjeits, 

Wir der Gemeinde einen feiten und 

jtändigen Waffenftillftand gewährt 

haben bis zum Feſte Maria Wei: 

nigung ohne alle Dinterlift und dieſes 

gründet worden. Es fehlt überhaupt ein urkundlicher Beweis der Gründung des Yurem- 

burger Franziskanerkloſters. Die erfte befannte Urkunde, weiche deſſelben erwähnt, ift 

das Teſtament des Ritters Theodorich, Herren von ZJolver, vom 6. Auguft 1262, in 

weichem derielbe den Minderen Brüdern zu Luremburg 40 Sol vermadt. (Würth’ 

Paquet, Table chonologique, Publieatious, T. 15, p. 92 ne 228.) Alſo erſt vier: 
zig Jahre ipäter wird das Luxemburger Franzistanerflofter erwähnt. 

1) Es ift bier Walram der Sohn aus eriter Ehe des Gemahls der Ermeſinde 

gememt, dem die Grafſchaft Falkenverg nad des Vaters Tod zugefallen war. 

2) Wie aus der gleich folgenden Urkunde bervorgebt it für Wiltheim Conrard 

identisch ımit Gerard und veritcht er unter Conrard, Gerard von Yuremburg, den 

Herm von Durbim, den jüngften Sohn der Ermefinde mit Walram von Pimburg. 
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Maris, sine aliquo dolo, et hoe durd den gegenwärtigen Brief be: 
litteris hisce patentibus testatum zeugen. Gegeben im Jahre 1260 
facimus. Datum anno 1260 sab- am Samftage vor dem seite des 
batto ante festum B. Thomzs jeligen Thomas des Apoſtels. 
Apostoli. 

(Fortiegung folgt.) 

Litterarifche Hovitäten. 

Brück-Faber Jean-Pierre. La question de lantialeoolisme au Congres d’As- 

sistance publique et de Bienfaisance privee, tenu A Paris da 

29 juillet au 7 aoüıt 1900. Propositions nouvelles. Luxembourg. 

Soeiste St. Paul. 1900. 

Langer Johann. Maria, die Yandesmutter — Tröfterin. Yitbograpbirt. (10). — 

Neues Gedicht zu Ehren der Tröfterin der Betrübten, 

Dr. Müllendorff Charles. Eeole-patronage des filles A Luxembour.. Compte- 

rendu 1899 —à 1900. Luxembourg. (Veuve) Léon Bück 1900. 

Dr. Nepper Dominik Maria. Staatsackerbauſchule zu Ettelbrüd. Penfionat St. 

Joſeph an der Staats:Aderbaufchule zu Ettelbrüd (Großberzogthum 

Yuremburg). Prospettus. Luremburg. M. Huß. (1900.) 

Sibenaler Jean-Baptiste. Extrait des Annales de l'Institut archsologique du 

Luxembourg-Belge. Les taques et plaques de foyer da Musee 

d’Arlon. Notice compl&mentaire suivie: 1° d’une relation sur 
l’aneien po@le et le pilori de la Justice d’Etalle. 2° d'un rap- 
port sur la deeouverte d’un portique romain à Arlon. 3° de la 

roproduetion d'une consultation medicale par &erit au XVTIIe 
siecele. 4e de la liste comment&e des dons reyns en 1900, Arlon. 

V, Ponein, 1900, 

Dr. Witry Theudore. Statistique historique du Grand-Duch‘ «de Luxem- 

bourg. La situation de l’enseignement primaire dans le Grand- 
4. Ducehé de Luxembourg pendant la periode de 1815 à 1900. 15 

aott 1900, (Veuve) Leon Bück. Luxembourg. (1900.) 

Luxemburg. — Drud von V. Worre- Mertens. 
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Tinte - n 
Gſto 

der kuxemburger Mundart. 

In der Jannarnummer dieſes Jahres haben wir den von der Wörterbuch-Kom— miſſion uns gütigſt zugeſandten Entwurf einer Rechtſchreibung der luxembur— ger Mundart mitgeteilt. Die Kommiſſion hat von den ihr von verſchiedenen Seiten zugegangenen Gutachten Kenntnis genom— men und dieſelben eingehend geprüft. Darauf— hin hat ſie einige Aenderungen ihres Ent— wurfes angenommen. So wird das zweite Aliena, 5, welches die Aifimilation des Artikels mit dem folgenden Konſonanten vorjchlägt und den Apojtroph als Trennungszeichen in einigen Fällen anwenden will, durch dieje Beſtimmung erjegt: Der Artifel wird gejchrieben : der männ— liche de, der weibliche d, der ſächliche £ — Der Deutlichfeit wegen wird in einigen Fällen das Trennungszeichen gebraucht: Heis-chen. — In Nr. 11 wird © erjegt durch ie, aljo liewen (leben), gler, Stier, 

Verzier, hier. 



Demgemäß wird die Rechtichreibung des zu publizierenden luxem— 

burger Wörterbuches lauten wie folgt: 

Rechtjchreibung der Iuremburger Mundart. 

l. Die Iuremburger Mundart ift als ein Zweig der germanischen 

Sprachenfamilie joviel wie möglich in der Rechtſchreibung der jest 

beftehenden Screibart des Hochdentſchen anzulehnen. Das 

Leſen in unjrer Mundart in Drud und Schreibeichrift wird dadurch be: 

deutend erleichtert, da wir gewöhnt find, beide hochdeutjche Schriftarten 

zu lejen. 

2. Als Schriftzeihen geben wir aus verjchiedenen allgemein 

befannten Gründen den lateinischen in Borzug. 

3. Die Dauptwörter werden mit großen Anfangsbuchſta— 

ben gejchrieben. 

4. Fremdwörter find, joweit als thunlih, in ihrer eigenen 

Screibart wiederzugeben. Nur gänzlid eingebürgerte Wörter 
werden nach Iuremburger Schreibart behandelt: Afekot, Affisch, affron- 

telert, 

>. Der Apoſtroph wird dort angewendet, wo eine Eliſion jtatt- 

findet : so'n, as’t, "weg, 'wel, 't as. 

Der Artikel wird gejchrieben : der männliche de, der weibliche d, 

der ſächliche t. Der Deutlichfeit wegen wird in einigen Fällen das 

TIrennungszeichen gebraucht : Heis-chen. 

6. Für den Schwebelant ift in einigen Wörtern ein bejonderes 

Zeichen anzınwenden für |), m, n: Dal. Kamp, Man, Mond. 

1. Die Konfonanten werden am Ende des Wortes, wo es 

unver Ausiprache gemäß erforderlich iſt, verdoppelt: komm, Hell, 

Zopp, Schudder, Stull, Soft, Dunn, rabbelen. 

8. a, 1, o, u find furz: mat, Dir, drop, vun; ä, i, 6, ü find 

lang: läfen, richt, mölen, Lücht. 

9. e it tonlos: net, nemmen, Fenster, 

Ebenjo in den Vorſilben be, ent, ge, mess, ver, ze: bedrei- 

wen, entsoen, gewess, messverstoen, zejor. 

Desgleichen in den Endſilben chen, echt, eg, ek, eng, esch, 

lech, nes. zeg: Bildehen, Bäckecht, farweg, Butek, Hareng, 

Wäschesch, ängschtlech, Weldnes, fofzeg. 

e, wie eben, Leben im Hochdeutſchen und & im Franzöfiichen, ift 

fur;: Meck, flecken, dengen, Se, 

© iſt derjelbe offene Vokal lang: En, kön, Bön. 

&, geſchloſſen, wie im franzöfifchen mere: Perd, Bengel, elöng, 

fett, Freschen, l&scht. 
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a wird gefordert, wenn a im Stamme ijt: hätten, sängen, 

Frächen, Männer, Hänn, Bänk, dränken, Bündel, fälleg, fünken, 

Hänsch. 

Wie ä wird auch 5 gefchrieben, wenn oim Stamme ijt: Dröps, 
sönnern, Hönn, Zöppehen, Mönner, Gesöffs, völleg. 

10. Die Doppelvofale au und ei find kurz: faul, haut, bei, 

Gei, Steif (Stärfe). 

du und cı find lang; faul, Haut, Läf, stäf (ftarr), beikommen, 

d’rbai. 

11. Unfrer Mundart find folgende gebrochene Vokale eigen : ie: Newen 

(leben), gler, Stier. 
e!:; leiwen (lieben), Blei, delt ; 

o®: Kou, do“t, Moud ; 

u®: Kuel, Duer, fueren. 
Das Dehnungszeichen fällt auf den ganzen Vokal: Verzier, hier, 

Wuer, duer. 
12, e bleibt, wie im Deutichen in ck: Stack, d@ck, Tock. 

Abweichungen von der hochdeuticher Ausſprache werden jelbjtverftänd- 

lich durch unjere Mundart bedingt: bäken, näkeg, Wäk, Säk. 

13. g. und ch wie im Deutichen, mit wenig Ausnahmen : Ueleg, 

gelu®gt, bru®cht, Juegd, Däch (Dach), Däg (Tag), dach (doch), Dich 

(Teich), Deg (Teig‘, Digel, verdilgen, gelleg, genog, Gellecht. 

14. j bleibt wie im Deutichen : ja, jeen, Jong; 

g und j wie im Franzöſiſchen gens und jeune: genelren, gru- 

gelen, gengen, Jumdöckel, Higem. 

15. f und v wie im Deutichen: verdroen, fir (für), vir (vor), 

feier (führe), veler (vier), Verstand, virdrun, virgescht. 

16, q wie im Deutſchen: Quell, verquessen, quacksen. 

17. ss ſtatt sz, wie im Deutichen, wenn lateinische Schrift gebraucht 

wird: Möss, Späss, weis (weije), weiss (weiß), Feiss, Verdross, Wu®s 

(Rajen), Wurss (Wachs), Pies (piece). 
18. t und d wie im Deutichen: Bond (Bund), bont (bunt), rond 

font, Brand, gebrannt, Kand, Bild, bilt (beit), gebilt, Geld, gelt, 

Kled, Mond (Wond), Mond (Mund), Mont (Monat), Kréad, Gekreits, 

Led, Gelöt, git, Gid (Zügel), Schmant, Zant, Feld, Fred, Owend. 

19. x wird gebraucht wie im Deutjchen, und iſt cks und chs nicht 

zu jubftitwieren : Fixfeier, Fochs, Ochs, Dachs (Dadys), dacks (oft), 

Wichs, stecksen. 

20. z und tz wie im Dentichen : setzen, setzen, schwätzen, Holz, 

Käz, kräzen, Kreız, speizen. 

Bemerkung. Die hier angeführten Beijpiele find gejchrieben, wie fie 
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in der Stadt Luxemburg ausgeſprochen werden. Es verjteht ſich von 

ſelbſt, daß ſie auf dem platten Lande, an der Moſel, an der Sauer und 

im Osling anders geſprochen und auch anders geſchrieben werden müßten. 

Luxemburg, 21. November 1900. 

Assomption!”) 

„Et tuam ipsius animsm pertransibit gladins....“ 

(Zune. IT. 38). 

L. 

Assomption ! — C'est föte en haut, dans la lumiere, 

L'’azur arbore „u vent son large drapeau blen, 

Le soleil épaud sa tenture coutumiöre, 

Les carillons d’une aile aimante et printaniere 

Font leur assomption sonore aupres de Dieu. 

Je n'y tiens plus. — Les voix anx ondes si volages, 

L'azur, les rayons d’or aux flots si earessants 

M’invitent de vogner sur leurs reflux bergants 

Pour rentrer avec eux aux eternell-s plages 

Oü la Vierge sourit depuis mil neuf cents ans. 

Et deja je me vois dans les concerts des anges, 

Timide, hasarder une note d’amour, 

Et, plas hardi, frapper mon cur, briser mes langes, 

Et vibrer et chanter et jaillir en louanges.... 

De ma Mö&re Marie öternel troubadonr ! 

Tont cela, e’est un reve, un reve qui s’efface, 

Mais qui pourtant ne se fait pas trop regretter, 

Car je puis iei-bas, comme lä-haut, ehanter, 

Parce que Möre en te regardant bien en face, 

Je erois voir ma Mre du eiel, en verite! 

Oui, la Vierge Marie! Et bien, vibrons, mon äme! 

Laisse-toi deehirer sous l’archet, troubadong ! 

L’archet eingle — et l'on chante, et l'on saigne, et l'on päme, 

Mais ton hymne et ton sang ne feront qu’une Hamme, 

Car les ehants empourpre6s sont les chants de l’amour, 

II. 

Attendre neuf longs mois la vision sereine 

D’un bereeau qui frissonne au souflle d'un enfant + 

Devenir mere, avoir un regard triomphant, 

Et puis sonrdain pälir en songeant A l’aröne 

Oh le vice A l’affüt prend son glaive et pourfend; 

d'habit de sa swur et de son propre depart pour les missions d’Orient. 
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Faire une arme & ce fils pour qu’il puisse Jui-möme 

Forcer Satan, lui faire escalader son mur, 

Et par delä gogner d'un vol sublime et pur 

Au eiel de Dieu le vrai, le bien, le beau supr&me 

Et tous les grands oiseaux qui peuplent cet azur; 

D'un eiseau delicat les seulpter & sa taille, 

Ces enfants, — &laguer, quand ils fleurissent mal, 

Et meme, avoir le c@ur de leur fuire une entaille 

Bien que ce soit sa chair, son propre camr, qu'il faille 

Ainsi frapper dans ce combat pour l’Ideal; 

Et souffrir, et pleurer, et broyer la nature 

Sans rösilier jamais, A ce bail de carenn 

Se livrer äme et sang, vivante signature, 

Puis se ereuser les flanes pour donner la päture 

A sos enfants eomme i des fils de pelican ; 

Boire son Nazareth comme un cealice goutte ... 

A goutte, et lorsqu’enfin, le coeur pur et l’oeil elair, 

Cet enfant — fille ou files — se löve et prend sa route, 

Entendre dire avee orgueil: „Oh! pas de doute! 

C'est bien sa mere, oh!oui — c'est elle, e'est zon air!* 

Eh bien cela, oui tout cela, e'est ötre mere, 

Et tu fus tout cela, mıere, mais tu fus ınieux, 

Car tu le fus & la grande favon des Cieux 
Puisque ton Nazareth enfantant un Calvaire q 
Plagait ainsi Marie au rang de tes aleux! 

Quand tu vis tes enfants A l’äge ol l’on s’envole, 

Jeunes et frais, avec des fleurs pour avenir, 

Des chansons pour present, du bleu pour souvenir, 

Vrais buissons de plaisirs, de ris, de gaite folle 

Oü le bonheur comme un oiseau n’a qu'A venir, 

Alors, avee des ehants de femme qui moissonne, 

Tu t’en vins earesser ta jeune Hloraison .. 

Et ta faux bondissnit autour de ta personne, 

Et svelte, tu eriais au soleil: „L'heure sonne 

De mütrir mes £pis, et jen veux & foison!* 

Or eette heure sonna, limpide, blouissante, 

Et lorsque Vunivers nm’etait qu'un vil harem, 

Toi, tu fauehais eneor la moisson blanchissante 

Des Iyrs purs ondulants sur leur äme innocente — 

— Mais vous ne songiez pas, More, a Jerusalem ! 

Jerusalem! C'est la que Von dit ü sa Mere 

Quanıl tout est bien en fete, irradie, vermeil, 

Et est un coup de foudre insultant le soleil — 

„Ma Möre, je me dois aux choses de mon Pere*, 

Et Yon s’en va chereher ailleurs un donx sommeil, 

” ar, 
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in der Stadt Luxemburg ausgeiprocdhen werden. Es 

jelbjt, daß fie auf dem platten Lande, an der Moir” j 

im Ösling anders geiprochen und auch anders ar”, 

Luxemburg, 21. November 1900. | 
Jur, 

4 la baigner. 

’Assom “ .a se leve! 

Je point en point 

z „ depuis Eve. 

Put avec un glaive, 
„Et wuar „eon n'est pas loin. 

„us pres. Mere, sa voix sublime 

préto en axe A lacerer ton sein; 
As⸗ ee poitrine au large ä cette escerime, 

Tr  ferez & deux votre cöleste crime, 

BU ire de Douleurs, ö prophete assussin ! 
eo‘ 

.„Frappe done Sime&on, c'est cela, droit A l’äme, 

fa m’as donne deux coups, il manque encore un trait, 

Que dis-je? Marie en regut sept, je reelame, 

„Aiguise sur mon cur le tranchant de ta lame, 

„Puis frappe, car je veux acheyer le portrait! —*. 

— Achever le portrait! Mais alors, ö eruelle! 

Tu ne pourras lever les yeux, . . . tu ne pourras 

Entrer dans une ville, un champ, une ruelle, 

Sans voir à l’autre bout, rouge, perpetuelle, 

Une eroix te faisant des signes de ses bras. 

Tout te rappellera le drame du Calvaire: 

Ton Jean, ta Madeleine aux yeux purs, au doux front, 
Lies agneaux doucement te le rappelleront, 

Les roseaux de la berge ä la houle severe, 

Les piquants des tuillis qui s’entrelaceront. 

Les pretres reprendront le luth des propheties, 

l,es soldats chercheront un manteau- pour jouet, 

Pilate dormira sur son lit d’inerties, 

Herode te eriera d’ameöres faeeties, 

S’il ne te eingle pas du euir de son fouet; 

Et tu te eoucheras, le soir venu, honnie, 

Mais pour te relever et voir, le lendemain, 

La feuille d’olivier qui n’est jamais jaunie, 

Etendre sur les monts ses ombres d’agonie, 

Et par dessus, la eroix t'indiquant le chemin. 

Et vers elle il faudra que tu prennes ta course, 

Et tu remarqneras en aval, en amont, 

Sur ta route, «u sang ruisseler tout du long: 

Le fleuve des Martyrs, c'est la qu'il prend sa source, 

Cost la-haut, sur ce mont, et ce mont-lä . . ce mont.... 
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Eh bien ! ee mont... tu veux savoir comme il ne nomme? 

Ö pauvre Möre, c'est. . c’estle mont Golgotha 

Ou Marie, du Jsus expierent pour l’'homme, 

Oü toi, si de grandeur tu n’es pas Ceonome, 

Ta voudras möme fils, mèêemo eroix, meme etat! 

IM. 
Eeoute! — Le soleil marquait la troisieme heure, 

Ut les Juifs lanesient A l’Eternel leurs defis — 

lui-ci dit Aa Jean juste avant qu'Il ne meure: 

„voici ta mere." — Et Jean la prit dans sa demeure — 

Mais A la Mere Il dit: „Möere, voilä ton fils —* 

Et Marie A ces mots sentit bondir en Elle 
Toute l’humanite pröte A fendre son Hlane, 

Kt le monde refit ses premiers pas J'enfant, 

Et baignant A la eroix sa chair tendre et nourvelle. 

Ce jeune baptise remit son habit blane. 

Ah! si le monde avnit, par extraordinaire, 

Garde‘ jusqu’a Ja fin eette fraicheur de trait, 

Mere, tu n’nurais pas d’enfant missionnnire, 

Ton eveur aurait encor tout son sang. . ınais, ö Mere, 

Tu n’aurais pas non plus acheve le portrait. 

Voiei l’heure! que vois-je? Et n’est-eu point un songe ? 
„Faut-il les enfauter pour la troisième fois“. 

L’oceident se cabrant desargonne ses rois, 

Et dans le sang du Christ l’Orient se replonge : 

L’Orient, l'Occident ont besoin d'une eroix. 

Mais ä ses pieds, la eroix a besoin d'une Möre — 

Möre, voiei le temps d’achever le portrait: 

Viens vite, le gibet n’eut jamais plus d’attrait ; 

Etreignez-vous tous deux d’une accolade amere, 

Puis leve-toi, ton fruit est ınür, le monde est pröt ! 

Oh! le monde est bien bas, illanguit, il se vautre, 

Et !a vertu chez Tui n’est qu’un rAl» impuissant ; 

Pour la revigorer, il faut du sang d’apötre. 

Möre, puis-je erier & Jösus: „Je suis vötre, 

Tenez, prenez ma chair e! prenez tout mon sang.“ 

Puis-je dire à Jesus que ta Alle est su fille, 

(One tes petits enfantse sont ses petits enfanta, 

u' Il pent verser le sang de toute la famille 

Pour “teindre le mal qui earesse et qui brille, 

Jetant insolemiment sa fuüummé A tous les vents! 

Tu dis: oui! — Mere, eh bien! nous sommes au Calvaire! 

Voiei tes fils: ec» sont VlIndien, le Chinois, 

Tous tes gentiis de tous los monedes a la fois... 

Kt Von te ehantera conmme la Vierge-More 

En disant que tu fus debout pres de la eroix! 



Car le monde dächire et tes flanes et ta robe, 

L’enfantement approche! O Dieu, tu l'as voulu! 

Mere, tiens bien ton eoeur de peur qu'il se därobe, 

Et puis, fais retourner en arri6re le globe, 

Pour qu'il revive encor son grand jour de salut. 

Univers! Univers! La troisiöme heure tinte! 

Les mots r&ersateurs tombent du Crueifix : 

— „Mere, voilä ton fils! — Si son fime est döteinte, 

„I! faut pour la blanchir redevenir enceinte 

„Et l'enfanter encor... mais en perdant tes fils !* 

— „Oglaive! o dernier coup qui me transperce encore! — 

— Mais non, tableau divin! dernier coup de pinceau! — 

— O mort! o nuit! — Non, non, aurore de bereeau! — 

— Oh! qu’il fait noir! — Mais non, te dis-je, e’est l’aurore, 

Et dans les eieux le grand soleil monte & l’assaut'!* 

IV. 
Aube du Christ! Salut! Salut! Aube de gloire ! 

Vole en essaims de feux au bords des firmaments 

Et pavoise les eieux d’ors et de diamants, 

Afın que le chemin soit drape de victoire 

Quand passera l’Epoux suivi de ses amants! 

Il vient! Ils viennent tous! Le front dans les #toiles! 
La poudre «u ehemin qu'ils font voler est d'or, 

Chaque nuage est comme un rocher du Thabor, 

Et sur lenr eröte blanche, et dans l’azur sans voiles, 

Ils gravissent les eieux en se penchant au bord! 

O Jugement dernier ol la vertu fleuronne, 

Tu peuples d’immortels le val de Josaphat ! 

Et l’aiguillon de mort plus jamais n’eperonne, 

Et la vie en chantant «epose une eouronne 

Au front du pauvre, au front du vil, au front du fat! 

Cependant que les temps ont accord@ leur orgue 

Et qu’en un ehant d’amour ils elament passionnds 

L’Alleluia premier des si@eles nouveaux-nds, 

Tandis que Lueifer entasse dans sa morgue 

Les cadavres vivants des sieeles condamnes. 

O triomphe! La eroix sur la cime neigeuse ! 
Jesus la tient, Jesus le Roi des Cieux — Le Roi! 

Puis vient Marie, et puis, 6 beaute radiense! 

(Qui vois-je eblouissante et la levre rieuse? 

Apres Marie...apres... 6 Mere! mais c'est toi! 

Les eieux t'ouvrent tout grand le bleu de leur pelouse, 

Tu te promeönes la presque au bras de l’Epoux, 

Ivre de sa poıtrine, ivre de ses genoux 

Et jalouse de Lui! Mais dis-nous, 6 jalouse ! 

Restera-t-il encore une place pour nous ? 
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Car Dieu te fait lA-haut un splendide &difiee, 
Il dispose pour toi les pourpris &toil6s, 

Tandis que nous serons dans les recoins voilés. 

Mais c'est que ton palais est fait de saecrifice, 

Il est bäti de chair, de sang, de coeurs foul6s. 

Car pour les fondements de cette achiteeture 

Dieu dut tailler au vif, et tr&s profond encor, 

Il ereusa largement le roe de ta nature, 

Et Mere, tu saignas, mais aussi ta stature 

S’en va fendre la nue ainsi qu’un &elair d’or ! 

V. 

Mais attends, Mère, avant de voler dans Ja nue, 

Car il te reste encore A briser un lien, 

Le lien de ta vie iei bas retenue; 

Porte les yeux en haut: la Vierge continue 

D'etre ton Ideal, car ton destin fut sien. 

Eeoute, Elle mourut pour ätre ton mod£&le, 

Les apötres avee grand amour et des pleurs 

Faisaient de son tombeau leur route habituelle; 

Mais, un matin, ils ne trouverent au lieu d’Elle 

Qu'un lineeul eınbaume, des parfums et des fleurs. 

Ainsi pour toi, quand Dieu voudra que tu reposes, 

Ton eoeur est tant épris des benutes de Sion 
Qu'il fera seulement au tombeau quelques pauses, 

Ft tu nous laisseras en t'envolant (des roses, 

Comme Marie au jour de son Assomption ! 

Clovis X. 

Gefchichtlicher Rückblich 
anf die im Großherzogthum Luxemburg bisher erjchienenen 

Zeitungen und Zeitjchriften. 

XXXVI. 

Lugemburger Wort für Wahrheit und Nerht. 

Fortſetzung.) 

„Am 26. Auguſt ſchrieb mir Herr Hoffmann“, jo heißt es in der Brück's 

chen Brojchüre weiter, „daß meine oben erwähnte Antwort Niemanden 

befriedigt habe und daß mein Anerbieten abgewieſen jei. Er jchloß mit 

der Frage: „Wollen Sie den von mir projeftirten Contraft 

ohne Vorbehalt, wie er entworfen wurde, annehmen oder 

nicht ?* Diejes Ultimatum machte es mir unmöglich, mid) im weitere 



Erörte rungen einzulaffen, und ich erklärte ihm daher am 13. September 

Ichriftlich, daß ich die Vorſchläge nicht annehme und daß ich mich nad) 

wie vor auf den Vertrag von 1871 jtüge. Ich begnügte mich ziffermärig 

nachzumeien, daß man die jährlichen Ausgaben des Biſchofs um 500 Fr. 

zu body berechnet habe und day mein von der Abonnentenzahl ausgehen: 

des Anerbieten von Fr. 2,50 per Abonnement beiden Warteien die ge: 

rechtefte und ſicherſte Bürgichaft biete, daß derjelbe bei einer Abonnenten: 

zahl von 2400 ſchon 6000 Fr. für den Redaktionsausſchuß abwerfe. 

Man hatte jogar behanptet, ich habe jährlich 10,000 Fr. eingefädelt. ’) 

Dieje Summe hätte ich füglich wohl verdient, wenn meine Arbeit, 

meine Verantwortlicykeit, meine Sorgen und Werdrießlichfeiten billigen 

Lohn gefunden hätten. Wäre mir ſogar auch früher in etlichen Ausnah— 

mejahren jene Summe übrig geblieben, ?; wäre das denn ein genügender 

Grund geweien, um die einmal vertragsmäßig übernommenen Berbind- 

lichfeiten einfach abzuwerfen ? In diefem Falle hätte ich dies bereits zu 

wiederholten Malen thun müſſen. Und geht man denn bei Ausarbeitung 

eines Vertrages von der Vergangenheit aus oder von der Gegenwart 

und wahricheinlichen Geftaltung der Zukunft?““ Man gab jogar dem 

Vertrag nur eine einjährige Dauer. Dieje Forderung frönte witrdig 
das Werk, jo dar eine hochgeitellte Perſon“) behauptete, es jei Dies: 

„un contrat immoral et ruineux.“ 

Welcher Neuling hätte unter joldyen Berhältniffen ein Unternehmen 

gewagt, das von vornherein ein Kapital von wenigftens 50,000 Franken 

erheiichte 7 ®) 

Darauf erfolgte nun am 30. September 1879 ſeitens des Bilchofs 

Kündigung des Vertrages durch den Gerichtsvollzieher und am 6. Che: 

1) Was Hr. Prüd wirklich „eingefädelt” hat, war er wohl jo Mug, feinen Ve 

fern zu verſchweigen. Und wie feinen Leſern gegenüber, wird ev auch dem hochw. 

Hrn. Biſchof Adames, Hrn. Breisdorff, Hrn. Wies und Hevm Hoffmann u. |. w. 

gegenüber allzuvericwiegen geweien jein in Bezug anf diefen — allerwichtigften 

Punkt. 

2) An dieſem Sabe liegt implicäite zugegeben, daß Herr Brück wirklich „in 

etlichen (wiepielen ?) Ausnahmejahren“ 10,000 Fr. jährlich eingefädelt bat, 

3) Gewiß geht man nicht bloß von der Gegenwart und dev wabricheinlihen Ge— 

jtaltung der Zuhrmit, fondern auch von der beitimmt befannten Vergangenheit aus, 

bei Abiaſſung eines fo folgenichweren Contraktes. Denn die Vergangenheit liefert ja 

beftimmte Aufichlüffe, welche die Zulunft nicht zu geben vermag. 

1) Drei Seiten fpäter nennt Hr. Brück diefe „bochgeitellte Perfon“, nämlich den 

„verſtorbenen“ Hrn. Glefie. 

5) Ja allerdings, wenn man vorher hätte cin Haus kaufen und eine ordentliche 

Vchdrnderei anlegen müſſen. Denn dancben mußte man aud über eine gewiſſe, nicht 

unbedeutende Zummne Geldes verfügen fönnen, um die Arbeiter zu bezablen, das 

Trudmaterial anzuſchaffen mmd drei Monate Eredit zu geben, bis die Abonnements: 

gelder und wenigitens ein Theil der Annoncengelder hätten können eincaffiert werden. 
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ber erbot idy mid) außer dem bisherigen Betrage von Fr. 1,25 per 

Abonnement an den Biichof, auch noch die Summe von Fr. 5950 von 

2000 Abonnenten an das Kedaftiousfomite zur Beltreitung ſämmtlicher 

Nedaktionskoften jährlich zu zahlen und zwar follte die letztere Summe 

im Berhältniß zur Abonnentenzahl fteigen oder fallen. Am jelben Tage 

erklärte fi der Biſchosf durch Vermittlung des Herrn Advokaten De: 

muyſer bereit, die cigens für das „Luremburgerr Wort” conftruirte 

Drudmajchine des „Wort" auf Grund einer Abichägung ſachkundiger 

Männer zu übernehmen umd unterm 8. Oktober benacdhrichtigte mid) 

Hr. Sekretär Hoffmann, daß mein im Ausficht genommener Nachfol— 

ger ") bereits den neuen Vertrag unterzeichnet habe, daß man mir aber 

noch bis zum 12. DOftober unter gleichen Bedingungen das Vorzugsrecht 

gewähre. 

Der Entwurf des fraglichen Vertrages war folgender : 

„Die unterschriebenen Peter Brüd, Druder des „Luxemburger 

„Wort“ und Beter Hoffmann, diejerhalb vom Hrn. Bilchof, Eigen: 

„thümer des genannten Blattes, ermächtigt und vom Wunſche beicelt, es 

„durd ihre vereinten Bemühungen zum Gedeihen zu bringen und fich 

„verpflichtend, deſſen Redaktion, Druck und Verjendung vorſorglich zu über- 

„wachen, haben nachitehende gegenfeitige Verpflichtungen übernommen : 

„1) Der Eigenthümer der Zeitung übernimmt Alles, was zur Re: 

„daktion erforderlich it, ernennt die Haupt- umd die Unter-Nedakteure, 

„die Gorrespondenten, die Ueberſetzer, die Verbeſſerer und bezahlt fie. 

„Er stellt den Redakteuren die durcd das Redaktions-Comite beſtimmten 

„renden Zeitungen, ein Abonnement auf die politiichen Telegramme und 

„die von der Redaktion bemöthigten Bücher, Broſchüren ꝛc. zur Berfü- 

„gung. Er beftreitet die Ausgaben, weldye die Erwerbung oder Weber: 

„ſetzung von Fenilletons, die Aufitellung der Rubrik „Berichiedenes", 

„Die Berichte über die Sigungen der Kammer, des Gemeinderathes, des 

„Gerichtshofes zc. und die Börjenauszüge, erfordern. 

„2) Der Druder übernimmt alles was zum forgfültigen Sat und 

„Druck und zur ſchnellen und regelmäßigen Beriendung der Zeitung 

„benöthigt ift. Das zu liefernde Papier muß paſſend ſtark, die Buchſta— 

„ben rein und lejerlich jein und das Format bleibt das jegige. Die von 

„ihm zu befoldenden Schriftjeger und Druder müſſen verjchwiegen und 

„von tadellojer Aufführung jein. Er übernimmt die Abonnemente, An— 

„zeigen und Reklamen und vereinnahmt deren Erträge. Die Anzeigen 

„und Neflamen dürfen nicht mehr als die 4. umd die Hälfte der 3. 

„Zeite der Zeitung einnehmen. Jedoch darf er nie Anzeigen und Rekla— 

1) Diefer projektirte Nachfolger war Herr Johann Harn, welcher die im Jahre 
1878 (wenn wir nicht irren,) durch Fräulein Anna Neumann in der Nordſtraße ge⸗ 

gründete Buchdruckerei käuflich am ſich gebracht hatte. 

9 539 F 



= 8 
„men einrücken, welche gegen den Glauben oder die guten Sitten ver— 

„ſtoßen. Dieſerhalb unterbreitet er dem Redakteur oder einem der Unter: 

„redakteure alle Anzeigen und Reklamen, welche literarische Erjcheinungen 

„sowie öffentliche Beluftigungen irgend welcher Art betreffen. Der Preis 

„der Anzeigen bleibt auf 10 Centimes die Petitzeile feitgeiegt. Auf 

„Berlangen der Redaktion nimmt er die auf religiöfe Geremonien oder 

„Werke der Barmherzigkeit bezüglichen Anzeigen unentgeltlih auf. Die 

„Rubrik „Verichiedenes" wird in Heiner Schrift gedrudt. Auf Verlangen 

„der Redaktion ericheinen and) andere Theile der Zeitung in fleinerem 

„Druck; jedocd darf die Kleinichrift einer Nr. vor den Anzeigen den 

„Naum einer Spalte nicht Üüberfteigen. Der Derausgeber jtellt den Re: 

„dakteuren ein möblirtes Zimmer neben der Druderei zu Dienften, das 

„er nöthigenfalls heizen und erleuchten läßt. Anf Verlangen taujcht er 

„für die Redaktion das „Wort“ gegen die Zeitungen des Inlandes oder 

„der Grenzländer aus. Er läßt jeden Mittwocd) und Samftag am 

„Ende des Blattes die Abfahrtspläne der Eiienbahnen, der Poſtkutſchen 

„und Pferdebahnen in Heiner Schrift abdruden. Jeden Samstag liefert 

„er ein Beiblatt in der Stärke eines halben Bogens. Er bleibt der 

„verantwortliche Redakteur für alle in der Zeitung erjchienenen Artikel 

„und im Falle eines Prozeſſes übernimmt der Eigenthümer, jedod) nur 

„gefälligfeitshalber, die Hälfte der Stoften. Zur Beftreitung der Redak— 

„tonstojten zahlt der Derausgeber amt legten Tage eines jeden Viertel: 

„Jahres zu Dünden des Schatmeilters der Redaktion die Summe von 

„1500 Fr., alfo 6000 Fir. jährlih und am Ende des Jahres in die 

„Hände des Eigenthümers der Zeitung den Ertrag von Fr. 1,25 für 

„jeden zahlenden Abonnenten, 

„Diefer Betrag bleibt, abgejehen von zwingenden Gründen, bis zum 

„31. Dezember 1880 in Kraft. Wenn feine der vertragsichließenden 

„Barteien ihn vor dem 1. Oftober 1880 kündigt, jo bleibt er bis zum 

„1. Dezember 1881 weiterbejtchen und desgleichen für die folgenden 

„Jahre. Falls der Vertrag rechtzeitig, d. h. 3 Monate vor Ablauf, 

„Teitens einer der vertragsichliegenden Parteien gekündigt wird, fo hat 

„die andere Partei feine Entichädigung außer der im gegemvärtigen 

„Vertrag vorgejehenen zu beanſpruchen.“ 

Am 13. Oftober fand eine legte Zuſammenkunft ftatt. Umſonſt be- 

wies ich, dan die geforderten Summen im Verhältniß zu den Einnahmen 

allzugroß ſeien; umſonſt hob ich hervor, daß es unter den veränderten 

Berhältniffen ungerecht Sei, mir oder einem andern Drucker die gejewliche 

Nerantwortlichfeit für die Ausichreitungen Anderer aufzubürden ; umjonft 

betonte ich, daß eine nur einjährige Daner eines Bertrages, der zu jo 

foitipieliger Einrichtung verpflichte, Fat unausbleibli zum Ruin cines 

Druders führen müſſe und ihm die zu gedeihlicher Arbeit nöthige Ruhe 
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und Bejonnenheit vaube, da er ihn dem Bogel auf dem Neis gleichitelle. 

Hr. Doffmann blieb unbeugſam, unerjchütterli und antwortete lafo- 

nich: „C'est A prendre ou à laisser* — Vogel, friß oder ftirb. Dir, 

der bisher dem „Wort“ fein ganzes Leben gewidmet, mir, dem das 

„Wort” als Daupterwerbsmittel diente, als Haupterwerbsmittel für mic) 
und als tägliches Brod fir meine Arbeiter, mir, dem das „Wort“ wenn 

nicht jein Dajein, doc feinen damaligen Stand größtentheils verdanfte, 

mir blieb nichts übrig, als einen Vertrag anzunehmen, der nach Ausſage 

des verjtorbenen Hru. Cleſſe, gewiß eines chrenwerthen und über allen 

Verdacht erhabenen Dlannes, immoral et ruineux, numoralic 

und zum Muine führend war, und jchweren Herzens unterichrieb ich, 

am 13. Oktober 1879, unter folgenden Vorbehalte: 

„Diefer Vertrag iſt nur für das nächjte Jahr gültig; er hört von 

„rechtswegen am 31. Dezember 1880 auf, wenn ev nicht vor dem 

„I. Oftober desjelben Jahres durch einen anderen Vertrag erjegt worden 

„iſt. In dieſem Falle treten die Parteien wieder in diejelbe Stellung 

„einander gegenüber, im der fie ſich in dieſem Angenblicke befinden" 

An jenem Uebereinkommen wurde jeither nichts geändert und der- 

jelbe beiteht alio bis zum heutigem Tage’) in Kraft. Nur eine Heine 

Erleichterung wurde mir vom frühern Biſchof, deifen Herzensgüte allge: 

mein befannt und anerkannt it, zu Theil. Da die mir aufgebürdeten 

Laften äußerſt drüdend waren, jchlug ich ihm vor, jeinen Antheil durch 

Drudjachen und Lieferungen zu erjegen. Mein Brief blieb zwar unbe— 

antwortet, aber bei Auszahlung feines Antheitles (Fr. 1,25 per Abonne- 

ment) wurden die jedesmaligen Beträge jeiner eigenen Rechnungen und 

der Lieferungen für das Ordinariar in Abzug gebracht, jo daß alfo mein 

Geſuch jtillichweigend angenommen war. Auf dieje gemilderte Art wurde 

der Bertrag von 1879 auch nachher ausgeführt und unjer gutes Ber: 

hältniß blieb beitehen, jo lange der hochw. Derr Biſchoff Adames an 

der Spike des Bisthums ſtand.“ ®) 

Fortſetzung folgt.) M. BLUM. 

1) Wie bereits mitgetheift, iſt diefe Brofchüre datirt vom 15. Anguft 185894 Durch 

die beiden Urkunden vom 31. Dezember 1883 (wodurd; Biſchof Adames feinem Nadı: 

folger Biſchof Koppes das Eigenthumsrecht auf das „Yuremburger Wort” abgetreten 

bat) und vom 25. April 1885 wodurch Biſchof Koppes dem Buchdrucker Johann 

Hary aus Luremburg dieies Eigenthumsrecht auf das „Yuremburger Wort” wiederum 

abgetreten bat) war die Frage in ein ganz nenes Stadium getreten. 

2) Peter Brüd, loe. eit. S. 23—27. 
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X 
Ewiges ‚Lied. 

So flinge von Neuem, mein raujchendes Lied, 

In mächtiger Weiſe ertöne ! 
Was tief und gewaltig die Seele durchzieht, 
Und fingt man es ewig, man wird es nicht müd, 
Bleibt jung doch auf ewig das Schöne ! 

Wie leuchtet des Greifes umijchleierter Blick! 

Es faltet die Luft ihm die Hände ! 
Er denft an ein fchönes, vergangenes Glüd, 

Er fehnt fih mit Schmerzen und ruft es zurüf — 

Dies Glück durch mein Lied ich ibm jpende ! 

Und Jüngling und Mann mit entichloifenem Mut 
Dem Feinde entgegen ſich ftürzen ; 
Da gilt es ein hohes, ein beiliges Gut, 

Die Freiheit zu retten, wagt jeder das Blut, 
Käpt Keiner die rauben noch fürzen ! 

Dem Kind gräbt die Mutter ins Herz tief hinein 
Die Liebe zur Heimat mit Heiten ; 
Sie rühmt ihm und malet mit rofigem Schein 

Das Glück, in der Freiheit geboren zu fein — 
Die Knaben vernehmen’s mit $reuden ! 

.- 

Sie rudern und ringen und ftreben mit Fleiß, 

Der Heimat die Sonne zu wahren; 
Sie jchrecft Feine Mühe, es jchredt sie fein Schweiß, 

Gereicht doch die Palme der Heimat zum Preis, 
Da fie um ihr Banner fidy fcharen ! 

Drum rauſche, nie alterndes, ewiges Kied, 

In mächtiger Weiſe ertöne ! 
Denn tief und gewaltig mein Herz es durchzieht, 
Und jäng’ ich es ewig, ich würd’ es nicht müd, 

Denn jung bleibt auf ewig das Schöne! 

Guill. Lamesch. 
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Lies Proces 
portesen appel du Conseil Provincial de Luxembourg 

au Conseil Souverain de Hainaut (1707-1709). 

Inventaire des Dossiers conserves aux Archives de l’Etat, ä Mons, 

par 

Jules Vannerus, 

Conservateur-adjoint des Archives de l’Etat A Anvers. 

(Fin.) 

VI. Le 18 döcembre 1690. Partage provisionnel fait par 
les soussignes, au ehäteau d’Autel, pour &viter toute diflieultc, 

Madame d’Appelterre jonira „de la part du chasteau entier et 

dependence, qui est tumbde en partage aux heritiers de feu Mons. 

de Reiehelin le 14° d’aoust 1681 ct les sts Pellot et Eumring 
jouiront de l’autre moitie des terres et pré x tumbces en partage 

aux heritiers de feu Mwe d’Argenteau, le premier en qualite d’ad- 

modiateur de 2 tiers tenant de Mr le comte d’Ärgenteau et l’autre 

tiers partageable entre eux deux, au nom de leur belle mere. 
Les terres de Leuterbusch et prairies sont relaissces au s" 

Eumring, dont il donnera par an 6 maldres de grains moitables, 

et des terres confisquces il donnera avec les terres de Grasse, 

dont il fera son profit, 3 maldres de grains moitables. Pour ce 

qui est des estangs, le s" Pellot donnera tous les ans à Mme 

d’Appelterre 35 carpes et 12 livres de brochets. 

Quant aux prairies, elles seront alternatives de 3 ans en 3 

ans, sgavoir Mine d’Appelterre jouira les 3 premieres anndes de 

Pasques Brüel et du Bruel de Sterpenich, et les s”® Pellot et Eum- 

ring profiteront des prairies de @rasse, Kahler et Hagen, avec 2 

maldres de grain tires du moyage de Leuterbusch ; aprez les 3 

ans expirds, Me aura les prairies de Grasse, Kahler et Hagen, 

avee les 2 m. grains, et les 3” Pellot et Eumring jouiront des 

2 brüels susdits; le grand Eckelban demeurera commun et se 

partagera, la moitic pour Mwe d’Appelterre et l’autre moitie aux 
s® Pellot et Eumring, comme aussi des autres biens et rentes 

non en ce speeifices. Mme dA’Appelterre jouira aussi du petit jar- 

din entour& de muraille contre le pont“. Original, signe: A. €. 

M. de Reiclin Dapeltere, Pellot, Eumring. 

VII. Les 9, 10 et 1 juillet 1703, a la roquete de Jean- 

Adam Pellot, sgr. gagiste de la sgrie de Sterpenich, et en vertu 
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des lettres de terrier (iei reprises) par lui obtenues le 30 avril 
1703 du conseil de Luxembourg, Jean-Nie. Reding, notaire resi- 

dant A Steinfort, dresse Je „cartulaire* des biens et heritages de 

Pellot d@pendant de sa maison äà Sterpenich, et ce „A l’assistance 
et intervention des mayeur et eschevins de la haute justice de 

la sgrie d’Anutel et Sterpenich : Phil. Geimers, mayeur de la haute 

justice, Michel Kintschen et Nic, Heintges, &chevins de la haute 

justice, tous 3 rösidents à Sterpenich, ‚Jean Elsen, Henry Hanus- 

man et Louys Hansen, aussy eschevins de la haute justice, tous 

trois de Hagen, comme aussy des anciens de la communaute de 

Sterpenich : le dit Phil. Geimers, Nie. Feyereisen, Jean Riesen, 

Bartholom& Webers, Jean Webers, Hubert Meyers et Henry 

Tockers*. 

Pellot a joni, comme gagiste, depnis 23 ans, des biens de- 

nombrés ei-apres: 1) „La maison franche et noble seituce au 

village de Sterpepich, de la maniere quelle se trouve bastie et 

construite prösentement par le dit s" impe£trant, en une demeure, 
maison de censier, grange et escuries, avce une courselle, le tout 

enceint par devant le loug de la rue et par derrier le long le 

jardin dit Zerergen, aboutissant d’en haut sur le jardin dudit st, 

qui est scitué derriere la maison du censier, le long de la rue, 

jusques sur la dite rue“. 2) Le jardin dit Zevergen, aboutissant 

a Eckelband, . . . „dans lequel est eompris le vieu chäteau avec 

2 estangs et röservoirs, le tout environne d’une haye vive“. 5) Un 

jardin et paschy, sis devant Ja maison et de l'autre eöté de la 

rue. 4) Le dit Pellot „a acquis un estang de Heintges de Ster- 
penich et du maitre de poste Eschet d’Arlon, qui s’appelle Ze vieu 
estang et est scitudc dessous l’estang dit Brulweyer“. 5) „A la 

dite maison de Sterpenich, en tous droiects et jurisdietions, scavoir 

haute, moyenne et basse, rentes et revenus appartenants au chä- 
tenu d’Autel par toute la sgrie, comme aussy en tous bois et 

estangs, viennent 3 huitiesmes partes, et, par dessus cela, ses 

subjeets partieuliers, sur lesquels Pellot, à lexelusion des sgrs. 
d’Autel, at la premiere audience; at aussy son schaft en partieu- 

lier, aussy à Bettingen le moulin en partieulier, qui est banal. 
6) Aysances. — „Sur la Schiltzhecken, environ 3 jours, qui 

sont ecensez aysance, aboutissant d’un bout sur le sentier de 

l’eglise, et de l’autre sur les terres dites Acht du seigneur, par 
laquelle aysance . . . il y a un chemin d’cglise. . . 

7) „La Couture au seigle dit Rosberg“. — 9 pieces de terres, 

sises: /n der oberster Haag (avec la formet qui est au milieu; 

touchant au chemin commun par embas), /n der underster Haag 
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(touchant au chemin eommun), sur Rosberg (aboutissant sur le 

tournier de Peters), au lieu dit Lo Acht (about. sur le fournier 

de J. Meyers et sur Lo Grund), sur les Lo drischer (ab. au che- 

min commun), au chemin de Steinfort, sur Steinrausch, au ].-d. 

Unfridlich Hecken (about. par le haut bout sur le Aehm et par 
le bas sur le tournier de J. Riesen), derrier la Linden. 

8) „La Couture au marsage dite in der Heeschelt acht“. — 

11 pieces sises: devant Zeven Schleidt (about. d’embas sur le 

chemin eommun qui vat le long la eroix de Daniels Meyers), 

ibidem (ab. d’un bout sur le Ahem), aupres Bocks baumgen, 

au Dumpel {ab. d’en haut sur le tournier de Mariendall), la 
Steintgen Acht (entre la dame de Mariendhall, about. d’un bout 

sur le chemin dit @rassigen Weg et de l'autre sur le tournier de 

D. Tockers, par laquelle acht il y a un chemin commun), derrier 

la Linden et au long du jardin du s" eure (une acht de 10 jours, 

avec la prairie dite Brachtwies, qui se ferme par en haut au long 
du sentier commun &A ÜClairefontaine, about. vers la Linden sur 

le chemin ecommun), ibidem, au devant de Huhnerbusch (about. 

de 2 bouts sur les 2 chemins, scavoir Eulenkehm et le chemin de 

Thionville), sur Podensaack (ab. sur le tournier douaire de l’eglise 

de Barnich), sur Zekelband (touchant d'un eôté vers Sterpenich 
le long le douaire de l’&glise de Hondlange, de lautre cost& le 
Hurl& et M. Bieren de Randlingen), ibidem (about. sur lacht du sgr.) 

9) „La Cousture dite Weydesmöhr“. — 9 pieces : la grande 

acht dite dessous Scheifgen (touchant par embas au long le che- 
min commun qui vat le long Eckelband a l’estang d’Erenberg, 

about. d’un bout sur le sentier d’&glise, qui vat par en haut..., 
de l’autre bout: en haut, sur le tournier de Maximin autour de 

la montaigne . . . jusyues contre la Schleidt (eimers, par embas, 

le long du view estang et la prairie donnce A l'eglise pour un an- 

niversaire par Nie. Claus, dite la prairie Catzenburg. Entre laquelle 
acht et le dit view estang et lestang d’Erenberg, oü le dit sr at 

fait un estang, 

sur le ÄAirchberg, sur Ehrenberg (about. en haut, vers le Aehm,...) 

dans Weydes möhr (about. sur le ÄAehm). au 1. d. /mtheib (1 piece 

est une commune sortie . . . .) et 8 piüces, sises: 

de terre d’environ 2 jours, avee le möhr), encore Intheib (2 jours, 

avec la prairie dite Brachties, about. par le haut bout sur "Acht 

du sgr., qui est le long la Hag de Grisser), le long la Grisser 

hag (ab. par en haut sur Eckelband), sur les Rompbaumen (ab. 

par enhaut sur le Aehm), au |. d.in den Messen rechen (1 pitce 

de terre sauvage, entre les heritiers Grisser et les her. Meyers 

Bartel). 
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10) Prairies. — „Le Brul lez Bettingen, portant 16 chariots de 

toing, entre le vieu ruisseau et diverses prairies dites Brachwie- 
sen on Formet .„.. , about, au long du foss& & Sire Henry, al- 

tariste ; lequel brull les habitans de Bettingen sont obligez de 
faucher, fenner et amener à la maison de Sterpenich; quand ils 

fauchent ce brull, le sgr. leur donne 2'/, bichets de seigle et 

16 |. de lard, et quand ils menent le foin & Sterpenich, le sgr. 

est oblig@ de leur donner un plein repas, lequel brul le mayeur 

de Bettingen est cblige de garder, dont il tire un chariot de foin; 

quand on fauche et fenne, le sgr. est obligéè de mettre quelqu’un 

et de faire amener luy mesme un chariot de foin. Nota qu’en 

lien du demy bichet de seigle, il doit estre un demy bichet de 

poids“. — 
„Item vient au dit sgr., comme sgr. de Sterpenich, hors Eckel- 

band, quand le foin est fenne, 6 honests chariots, lesquels les 
subjeets du dit sgr. à Sterpenich, Bettingen et Randlangen sont 
obligez d’assister à faucher et mener à la maison conjoinetement“. 

— Plus quatre prairies, sises en Ehrenberg, en Ehrenberg dit in 
den Feschen (touchant au douaire du cur& de Sterpenich, le long 

de la prairie de Weiller), derrier Erent (about. sur la prairie dite 

Lochwies), lez Barnich (touenant à J. Mullers de Hadersdorf) ; 
et enfin, „dessus Eckelband, le fosse qui a eydevant conduit l’eau 

à la maison forte dit Bourg, au long des arbres chesnes et estocgs, 
jusques au vieu estang, dessous Erenberg, le long les jardins de 

Mariendhall et le chemin commun“. 

Parmi les marques et signatures apposees sur l’original eitons 
celles de Phil. Schuittelbruch, mayeur en aneien; Michel Kint- 

schen, &chevin; Heintges Nicolas Claudy, &chevin de la haute 

justice et sergent; Jean Elsen Meyer, &chevin, Henry Hausmans, 

Louys Hansen, &chevin, ete. 

Traduction d’allemand en wallon, delivree par 

H. Duchemin, seerdtaire du roi et greflier du conseil 

de Lux. 

N’ 79. — Jean Monhonval, sgr. du plein fief de Villers au 

comtt de La Roche, app., eontre Antoine Philippin, haut sergent 

de La Roche, d’une sent. du cons. de Lux. du 11 dee. 1708, 

relative a un pavement d'intérôts. 
Relief d’appel: 12 avril 1709; plaids: 8 et 22 juin 1709. 

No 80. — Jean-Bernard Hobscheidt (sägne Hopscheidt) habi- 
tant de Reekingen, app., au sujet de la construction d’une digue 

% qu'il a faite A son „moulin à moudre sur la riviere d’Eisch“, 
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contre ‚Jean Becker, „habitant du même lieu et possesseur d'un 

moulin sup£rieur sur la m&me rivière“. 

Relief d’appel: 22 avril 1709; plaids: 1° juillet 1709. 

No 81. — Nicolas et Charles de St. Baussant, chevaliers, 

sgrs. de Karich en partie, app., contre Servais-Francois Marchand, 
prevöt d’Arlon, et le procureur general de Luxembourg, d’une 
sent. du 19 janvier 1709 les ayant „deelarez non fondez de pre- 
tendre les amendes concernant la ehasse et qu'ils devoient se 

eontenter de recevoir eelles n’exe&dant 5 sols et en dessous“, les 

ayant condamnes à „s’abstenir de se qualifier seigneurs moyens 
de Chätillon“, et ayant déaeidé „que le droit de choisir les gens 
de justice audit lieu appertenoit aux habitans et que c'étoit au 

prevost de les preadre à serment“. 

Relief d’appel: 2 mai 1709; plaids: 1°" juillet, 5 et 14 aoüt 
1709. 

Parmi les nombreuses pieces jointes: denombrement fait au 
duc de Calabre et de Lorraine pour la moitié de la seigneurie 

foneiere de Chastillon en Ardenne le 2 janvier 1602 par Hartard 

de Berg, sgr. de Colpach (grand-pere de Nie. de St. Baussant). 

N® 82. — Charles et Nieolas de St. Baussant, chevaliers, 

sgrs. hauts-justiciers de Kerich, Chätillon, ete., app., contre le 

proeureur general du Roi a Luxembourg, d’une sent. du Cons. 

(leur insinude le 5 mars 170%) qui les eondamnait „chacun & une 
amende de 300 fl. et & faire quitter les couronnes (de merquis) qui 
se trouvent gravdes, imprimees et peintes sur les armes de leurs 

ayeuls, bysayeuls et autres de leurs ancestres*“. 

Relief d’appel: 17 mai 1709; plaids: 1er juillet 1709. 
N° 83. — Les sujets du s" de Bosmoullin du village de 

Goesdorff, srie d’Esch sur-la-Saur, contre les sujets des s* Zandt, 

Vachenheim et Stassin an «dit (Groesdorff, au sujet d’une vente de 

eoupes faite en 1709, par les premiers, dans le bois dit Demeldhal. 

Sent. dont appel: 20 avril 1709; relief d’appel: 10 juin ; 

plaids: 29 juillet 1709. 

N° 84. — Henri le Masson de la Mouline, app., contre les 

centenier et gens de loi de la Mouline. 

Relief d’appel: 23 mai 1708. Deeret du conseil de Mons du 
19 dee. 1711, ordonnant l’envoi du dossier au conseil de Namur. 

(Ce procès n’ayant été retrouv& que lorsque le elassement était 

deja fait n'est pas a sa place ehronologique). 

Outre les procès preeddents, les Aegistres au:r Resolutions 

des deux chambres du Conseil souverain de Hainaut (N® 74, 102 
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et 103) en renseignent encore d'autres venus en appel de Luxem- 
bourg, mais dont les dossiers n'ont été retrouves; j’en ai dresse 

la liste snivante. Seulement, comme le plus souvent aucune indi- 

eation speeiale ne permet de distinguer des autres les affaires 

arrivant de Luxembourg, il a fallu se guider, dans la plupart 

des cas, d’apres les noms propres ; cette liste, donc, n'est proba- 

blement pas complete et elle comprend peut-&tre quelques noms 
R etrangers aux proees luxembourgeois; j’ai era toutefois devoir la 

donner telle quelle : 

Premiere Chambre. 

N° 85. -- 3 fevrier 1708. „Gilles Faguenne. — Conelu de 
la faire communiquer tant a N. Jodoey, eure de Beuvange, qu'à 
Jean-Charles Coutelier.....*. 

N? 86. — 15 fevrier '!): Les mannans de Belfontaine. Fiat 

appostille de relief d’appel, avec clause de requöte eivile et d’in- 
hibition....“. 

N° 87. — 4 avril. „Messire Albert-Eus&ebe eumte de Konigsegg. 

Fiat appost. de relief d’appel avee el. d’inhib....“. (Cf. N® 46). 
N’ 88. — 7 mai: „Les habitans de plusieurs villages de But- 

gembac. — Fiat appost. de relief d’appel....“. Le reg. aux nan- 
tissements N° 395 signale & la date du 11 mai 1709 un proees 

des habitants de la eour de Butehenbaeq eontre Nie. Lupus, Paul 
Helbron et consorts. 

N° 89e — 7 mai: „Frederie Winckel. — Fiat appost. de rel. 
d’appel simple...“. 

N’ 90. — 17 septembre: „Les asseeurs jurez de la cour 

d’Öchain. — Fiat apostil de relief d’appel simple....*. 
N° 91. — 12 döcembre: „La dame abbesse de Douren. — 

Fiat apostil de relief d’appel.....*. 
N° 92. — 15 decembre : „Le s" Lanser et eonsors. — Accor- 

der aux suppliants le terme d’un mois.....* 

N’ 93. — 25 fevrier 1709: „Theodore Donlinger. — Fiat 
apostil de relief d’appel simple....*. 

N° 94. 15 mai: „Nieolas Riesen. — Fiat appost. de relief 
d’appel avec el. en requöte#, 

Deuxi&me Chambre. 

H° 95. 5 mars 1708: „Les habitans du village d’Estrassen. 
— Fiat appost. de relief d’appel simple“. 

i 1) Dans le reg. No 561 da Conseil Souverain de Mons, on renseigne un 

relief d’appel accord@ le 17 fäövrier 1708 à Henry Renards, pour un» cause 
venant de Lux. 
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No 96. — 5 mars: „Philippe-Erneste de Bande. — Möme 

appost. 
N° 97. — 8 mars: „Les habitans de la cour de Butgenback. 

Fiat apost. de relief d’appel, avec el. de requeste eiville et d’in- 

hib. jusques au jour servant“. 

N° 98. — 8 mars: „Theis Thomas et eonsors. — Fiat apost. 
de relief d’appel simple.....“. 

N° 99. — 18 mars: „La dame abbesse de Claire Fontaine. 
— Ördonner au premier huissier sur ce requis d’adjourner partye 

à comparaitre à certain et competent jour aux plaids.....*. 
N° 100. — 16 avril: Les habitants de Jamongne. — Fiat 

apost. de relief d’appel, avec el. d’inh.“ 

N° 101. — 20 avril: „Les prevost et gentilhommes jugeans 

en la chambre de Bastoigne. — Fiat appost. de relief d’appel 
avecq el. d’inhib. jusqu’au jour servant“, 

N° 102. — 20 avril: Jacques Rasselle. Ordonn. au sujet de 
la eommunieation d’une requöte et de la mise A exccution d’une 

sent. du Cons. de Lux. du 29 oet. 1705. 

N° 103. — 11 juin: Anne Philippe de Seouville. — Ordon- 

nance de eommunieation à partie. L/’inventaire des proces juges 

(N° 587) mentionne sub N® 39152 le procès d’A.-Phil. Seouville 

contre la dame de Hoorst (le möme que le proces du N° 106 ?). 

N° 104. — 15 juin: „Jean-Henry de la Neuforfe. — Fiat 
appost. de relief d’appel.....“. 

N° 105. — 23 juin: „Les assesseurs (assedeurs ?) jures de la 

cour d’Ochain. — Fiat apost. de relief d’appel....*. (Of. No 90). 

N° 106. — 16 juillet: La dame de Balonfau. — Communica- 

tion de proets. Le 21 mai 1708 on apporte au Conseil de Mons 
le sae du proe&es d’Appolline de Horst, douairiere de Lanney, 
dame de Hame, eontre la veuve de feu George de Ballonfaux et 

Emmanuel Musmaire, qualite qua. (Reg. aux appels N® 647). 

Le 24 mai 1708, le s" Baucholz, avocat de Lux., fait un 

nantissement pour la comtesse de Horst, contre la dame Balon- 

faux ; proe&s vu le 9 juillet 1708. (Reg. aux nantissem., N® 395). 

N° 107. — 1et aoüt: Le comte de Konnischeeque. — Fiat 

ap. de relief d’appel...“. 

N’ 108. — 2 aoüt: „Dame de Tourniek et Jean Wervers. — 

Commaunie. à partie“. Notons que le 30 janvier 1709 on apporta 
A Mons le dossier du proces de „Dame Marie Frangoise Vero- 

nique (sans plus) contre Theis Thomas et consors* et le 30 

juillet 1709 celui du proees de Theis Thomas e. J. Werbers et 
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la dame de Tornich; il ne s'agit probablement iei que d'une 
seule et m&me affaire. (Reg. aux appels), N° 647). (Cf. N° 98). 

N° 109. — 20 aoüt: Pierre Aubertin. — Au sujet de l’envoi 
du proces par le eons. de Lux. Remarquons que le Registre aux 

Nantissements N° 395 mentionne, à la date du 11 mai 1709, un 

nantissement fait dans le proc&s du procureur general de Lux. et 
Guillaume Binekers eontre les h£ritiers Christophe de Reiffenberghe 

et le notaire Aubertin et retir& par Pierre Aubertin. Le dossier 
du proc&s „d’entre le proc. g@ner. de Lux. et Philippe-Christ. de 

Reitfenberg“ est apport@ a Mons le 1° juillet 1709. 

N° 110. — 20 aoüt: „Le s" de Reiffenberg. — Möme objet. 
N° Ill. — 30 aoüt: „Le procureur d’oflice de Zesengen. Fiat 

ap. de relief d’appel simple....*“. 

N° 112. — 5 octobre: Jacques Pluger. 
N° 113. — 29 janvier 1709: Jaeques Aldringen. — Fiat apost. 

de relief d’appel....“. 

N° 114. — 6 mars: „Les habitants de Bitbourg. — Fiat ap. 
de relief d’appel....*. 

N° 115. — 4 avvil: „Jean-Guill. Beinekers. — Fiat apost. de 

rel. d’appel....*. 

N° 116. — 12 avril: „Jacob Krischer. — Fiat apost. de rel. 

d’appel......* 

N° 117, — 13 avril: „Les habitants de Wasqueville: ordon- 
ner aux partyes de remettre au greffe du cons. de Lux. les pieces 
du procös...“. 

N° 118. — 12 juin: „Les habitants de Grendel. — Fiat apost. 
de relief d’appel....“. 

Dans le Registre aux Appostilles de 1709 a 1715 nous trou- 
vons mentionne Je procts suivant: 

N 119. — 24 juillet 1709: Le s" J.-Bernard Lardenois contre 
le st Öger-Augustin Lardenois, son frere. 

Table des noms de lieux et de personnes 
cites dans /Inventaire des dossiers. '\ 

A. d’Aerschot : 14. 

Achen : 26. Aix-Ia-Chapelle [P. Rh.]: 12. 
Adami: 5. Aldringen : 113. 

1} Lies chiffres renvoient aux Ns des dossiers. Les noms de loealites 

sont suivis, entre | |, de Jindieation «du pays et de la provinee dont ils 

dependent: [L.| = Grand-Duche de Luxembourg ; [B., Lux.) = Belgique, 

provinc# de Luxembourg ; |A.| = Alsace-Lorraine ; [Fr.) = France; [P. Rh.) 
— Prusse Rhenane. 
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Allemagne : 12. 

Ambrosy : 73. 

Ansembourg {[L.]: 11. 

Anthoine : 36. 

d’Appelterre: 5, TB. 

d’Arckentaell: v. Argenteau. 
l'’Ardenne : 53, 72, 81. 

d’Argenteau : 5, 78. 
Arlon [B. Lux.]: 4, 5, 21, 65, 78, 81. 

Arnoud : 55. 

Arschot : v. Aerschot. 

Artois: Marie d’—, 12. 

Athus [B., Lux.]: 78 V. 

l’Attert, riviere: 65. 

Atthu: v. Athus, 

Aubertin : 109. 

l"Aumnonerie, fiefä Roy, [B., Lux.]: 57. 

Autel B. Lux.]: 5, 78. 

environs (78): Bertzem. In Bultges 

rech. Brachwiese (dä Bertzem). Brul- 

ges acht. Buchen busche. Buden. 

Caller weyerchien. Dalem. Dauffels- 

weyer. Deich. Derberg (&tang). Dief 

acht. Eckelbant ou Eckelband. En- 

gelpesch. Friderich. Grondlose Mür 

(etang). Gros (&tang). Groscher busch. 

Gros Eckelban. Grosser Eichenbu- 

sche. Grosser weyer. Hadersdorf. 

Hadersdorfferberg. Hogwaldt. Bois 

de Hesse. Hourscht. Hudertweg. 

Kampricht. Kurtz acht. Lang acht. 

Lauterbusche ou Leuterbusch. La 

Montagne de Barnich. Pacques 

brüll ou Pasques bruel. Petit Eckel- 

ban. Quemel acht. Sterpenicher 

Brüll. Tomme. (Cf. les lieux-dits de 

Sterpenich). 

d’Autel: TB. 

Autel-Haut [B., Lux.]: 78 V. 

Autrecourt [Fr., Ard.] : 3. 

Auvillers |Fr, Ard.]: 78 III. 

Auwenne : v. Awenne. 

Aveo [K., Namur]: 7. 

d'Awan: 5. 

Awenne [B., Lux.}: 14. 

Aywaille [B., Liege]: 77. 

B. 

Bachusius : 77. 

Lieux-dits de laseigneurie d’Autelet des 

de Baelin: 3. 

de Ballonfaux : 106. 

de Bande: 9%. 

Barcenalle, dep. Ciney [B., Namur] : 12. 

Barnich [B., Lux.) : 78, V et VII. 

Barnich : 5. 

Bartels: 78 V. 

Barthet : 48, 

Bas-Chätean : v. Salm-Chäteau. 

Bastorne [B., Lux.]: 59. La salle de—: 

101. 

Baucholz : v. Bocholtz. 

Baussaint: v. Beausaint, 

de Bayer : 5. 

Beaufort [L.]: 9, 781. 

Benumont, mesure de—: 

Beausaint |B., Lux.]: 36. 
de Beausaint : 36. 

Beinckers: v. Binckers. 

Beldorf (ubi ?): 69. Cf. Berdorf. 

Beles: v. Belvaux. 

Bellefontaine [B., Lux.]: 86. 
de Belle Vaulx: 50. 

Beivaux (Beles) [L.]: 40. 

Berdorf [L.]: 9, 69 (?). 

Berg, lez Ettelbrück [1]: 35, 49. 

de Berg ou Bergh: 69, 81. 

Bergem : 78, 

3, 

de Bergh: v. Berg. 

Bertrange [L.]: 2, 47. 

Berwart ou Berwardt, pres d’Esch s. 

A. [L.]: 2,20. 

Bettenfeld [P. Ph., Treves, Kr. Witt- 

lich] : 76. 

de Bettenhoven: 4. 

Bettingen [L.]: 78 I et VII. Le vieu:w 

Ruisseau et lieu dit Furmet: 

78 VII, 

Bettingen: 73. 

Betz: 66. 

Beuvange : v. Boevange. 

Bever: 26. 

Beyer: 41, 52, 61. 

Bidart: 11. 

Bierbaume : 5. 

Binckers ou Beinckers: 

Bintz: 5. 

Biron, dep. Soye [B., Lux |: 72, 

Bitburg [P. Rh.. Treves]: 114. 

Bivers: 25 

109, 115. 
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Blanekenheim : Cte de—, 78 1. 

Blochouze:: 35. 

Bocholtz : 106, 

Bavange (pres Clervaux ?) [L.]: 85. 
Boheme : 12, 

de Boileau: 1. 

Bondorf [L.]: 62. 

Bonsle: 15, 

de Bostinoulin :; 83. 

Bottin: 57. 

de Boulich : 2. 

Boullain: 3. 

Bourdon [B., Lux.]: 52. 

la Bourgogne : 71. 

Brandenbourg [Pr.]: Eleeteur de—, 73. 
Brasseur: 21, 

Brauns: 5. 

Breidtscheidt:: 2. 

Bresay : 36. 

de Breyderbach ; 54. 

Brockart ou Brokart: 13. 
Brouch, aneienne s’ie de la paroisse 

de Bitbourg |P. Rh., Treves]: 4. 
Brulley : 36. 

Broussart : 36. 

van Buel: 8. 
Bütgenbach [P. Rh., Kr. Malmedy]; 

88, 97. 

c 
Calabre, due de— : 81. 

Cambrai [Fr., Nord]: 13, 
Canonier: 4, 

Cnpellen (la Chapelle) [L.]: 33. 
Cardon : 43. 

Carloman, fils de Charles Martel: 12, 
de Cassal :: 3. 

Cessingen [L.]: 111. 

Chairiere [B., Namur] : 72, 
de Chamissot : 34. 

de Champy : 3. 

Chanly [B., Lux.]: 7. 
Charles Martel: 12, 

Chassepierre [B., Lux.]: 22. 

(le) Chätelet, pres d’Anlier [B., Lux.]: 
35. 

Chätillon [B., Lux.]: 81, 82. 

Chaud-Royal ou Chesud-Royal, pres 

de Stavelot (Chodes pres Mal- 

médy ?): 50, 

Chauveheid [B., Liege]: 13, 

Bar >» 

Cheaud-Royal: v. Chaud-Royal. 
de Cherisy: 4. 

du Chesne : 23. 

Cheveheydt : v. Chauveheid. 

Chevetogne [B., Namur]: 12. 
Chevron [B., Liege] : 18. 

Chiny [B., Lux.]: 24, 43. 

Chodes: v. Chaud-Royal. 

Clairfontaine [B., Lux.]: 99. 

Claudy : 78 VII. Cf. Heintschen. 
Clans: 78 VII. 

Cleber: 18, 

de Clerve: 36. 

Cleves: duche, 46. 

Cobreville [B., Lux.]: 5. 
de Coeque van de Leuvinnen: 78 1. 
Coignaux: 10. 

Collart : 73. 

Colmar [L.]: 49. 

Cologne [Pr. Rh.]: 46. 

Colpach [L.]: 65. Ruisseau : 65. 
Condroz : pays, 27. 
Conrard: 68, 78 1. 

Consdorf [L.]: 63. 

de Coullemey : 24. 

Coulon : 57. 

Contelier : 85. 

Crehange: 78 1. 

Uremer : 46. 

Creutz: lieu-dit A Hondelange : 5. 

Creutzer Ground, lieu-dit à Differt (?): 5. 

de la Croix: 4, 

de Cromberg : 20. 

Cronenburg [Pr. Rh., Kr. Schleiden] : 
45, 46. 

Cunelle : 3. 

Cuno: 5. 

Cuvalles, les Ecouvalles ou Scouralle; 

bois prös Laroche et Beausaint: 
36. 

D. 

Dampieourt [B., Lux]: 34, 

Dampvillers [Fr., Meuse]: 78 I. 

Decker: 21. 

Demeldhal, bois a Gasdorf [L.]: 83. 

Deprez de Barchon : 12. 

Deschamps : 36. 

Destienne: 27. 

Detraux : 77. 

Deville: v. (de) Ville. 
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Devillers : 59. 

D’Ham : 16 

D’Heur: 4. 

Dickrig: 5 

Didenhoven : 65 

Diefferding : 78 V. 

Diekireh [L.]: 10, 46, 68. 

Differdange {L.]: 31. 

Ditfert [B., Lux.]: 5. 

Dodremont : 36. 

Donlinger : 93. 

Donblömont : 3. 

Douren : v. Euren. 

Duchemin: 78 VI. 

Dumont : 24, 

Du Pont: 77. 

Durbuy [B., Lux.]: 52, 17. 

E. 

Echternach [L.]: 48, 67. 

D'’Eeck: 4 

les Ecouvalles: v. Cuvalles. 

’Eisch ou Eischen, riviere: 

Elsen: 78 VII. Cf. Meyer. 
Elter: v. Autel. 

d’Eltz: 781. 

Esch sur la Süre [L |]: 83 

Eschet : 75 VII 

Esneux [B., Liege} (Esseneu) : 

Estal: v. Etalle. 

d’Estienne (ou de Thiennes ?): 29 

Estrassen : v. Strassen. 

Etalle [B., Lux.]: 15 

Ettelbrück [L ]: 5, 78 I, V. 

Eumring : 78 VI. 

Euren ou Ouren pres Treves: 

Evrard: 24. 

d’Eynatten: 21. 

11, 80. 

8-1. 

1. 

Faguenne: 85. 

du Faing: 24. 

Feımont, en Lorraine, pres Longuyon 

[F.): 20. 

Ferrier ; 36, 57 

Feyereisen : 78 V1l. 

de Feyx: 12. 
de Filly: 36 
Flesch : 76 

Florenville [B., Lux]: 2 

Fogelsanck : v. Vogelzanck. 

1. 

IR 
Fonein : 60. 

Fontoy : 78 II. 
de la Forge: 5. 

Foullon : 13. 

France: 4, 

Fras ou Frassen : 

de Fraypont: 4. 

Frenois, dp. Termes [B., Lux.]: 

Freyerstein : 4. 

5. 

G. 

Gallo-Salamanea : 1. 

Gasperich [L.] (Gasberg) : 2 

Gauthier : 35, 54, 63, 

Geimers : 78 VII. Cf. Sehuittelbruch. 

Geisen : 4 

Geismühle-lez-Berg [L.]: 54. 

Gemelle: 

George: 

Gerard: 

(serardy 

Gerber: 4, 71. 

Gerlais: 36. 

Gheysmeullen : 

Gilsdorff: 4. 

Gilson : T75. 

Göbels; 78 V. 

Gwres: 78 V. 

Gesdorf [L.]: 

Golenval: 2%, 

Gomery |B., Lux.]: 52. 

Gonderingen [L.]: 4 

Gouflart : 57. 
10. 

Grainehamps B., Lux.) : 57. 

Grandfils: 

Gras lez Steinfort [L.]: 78 

[B., Lux.]: 118. 

Gretten : 5. 

Grevenmacher [L.]: 

de Grille: 4 

Geisser: 78 VI. 

Gros Fays (Grofays) [B., Namur): 

v. Gras. 

5. 

v. Jeinelle. 

60. 

5, 19. 

ou Gerhardy : 21. 

v. Geismühle. 

de Grady: 

58, 

EIER 

(srendel 

18, 42. 

3. 

Grosse et Grosz! 

Guirseh [B., Lux.]: 

H. 

Hachy [B., Lux.]: 17. 

Hagen [L.]: 78 1, VI. 

Ham: ane, seignenrie A Biersdorf [P. 

Rh., Kr. Bitburg]: 19, 106. 
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Hammer Hüth-lez-Cronenburg [Pr. Rh., 

Kr. Schleiden]: 46. 

Hanris (Henrichs P): 5. 

Hansen : 78 VII. 

de Happe: 46. 

d’Harcourt : 7. 

Harz& [B., Liege!: 21. 
Haschy : v. Hachy. 

Hassel [L.]: 4. 

Hausman ou Hausmans: 78 VII. 

Havelange : 66, 74. 

Heidweiler [P. Rh., Treves]: 4. 

Heinen: ef. Henien. 

Heinriehs ou Henrichs: 5. 

Heintges: 78 V, VII. Cf. Claudy. 

Heisdorf pres Kopstal [L.]: 66, 74. 

da Heisgen : 54. 

Helbron : 88. 

Hembroval (ubi ?): 78 IV. 

Henckelsgütter ä Koellig: 42. 

Henien (Heinen ?): 16, 

Henn: 42. 

Henri III, eomte 

(1280): 12. 

Henri, comte de Lux. : 65. 

Henri: sire —, 78 VII. 

Henriehs: v. Hanris et Heinrichs. 

Henriei: 59. 

Henriette: Fief —, à Roy [B., Lux.]: 

AT. 

Henrotteau : 36. 

Herbeaux : 59. 

Herlenval : 77. 

Hermann: 5, 7. 

Hermes: cense de —, A& Korllig [P. 

Rh., Kr. Saarburg] : 51. 
de Hertmanni: 8. 

Heusgen : 26. 

Heysdorff: v. Heisdorff, 

Hinsterflor ou Hintertlor : lieu-dit pres 

de Rosport [L.]: 38. 

Hir pres Leignon [B., Namur]: 12. 

Hirold: 10. 

Hobscheidt ou Hopscheidt : 80. 

Hatf: 53. 

Hoffgüter, biens ä Capellen [L.]: 33. 

Hoffınan : 40, T6. 

Hollande: troupes de — : 4. 

Hollenfels [L.]: 78 I. 

Holtzem [L.]: 39. 

Die 

de Luxembourg 
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Hondelange [B., Lux.] : 5,62, 78 V. 

Hongershoff : v. Hungershof. 

de Horst: 19, 103, 106. 

de Housse : 2, 20, 

(d’)}Huart : 5, 78. 

Humain [B., Lux.]: 72. 

Hungershof, cense pres Berdorf [L.]: 9. 

Hustin : 24. 

Hüth: v. Hammer Hüth. 

I. 

Iserlot : 70, 

Italie: 12, 

Ilse! [B. Lux.]: 24. 

J. 

Jacques: 34. 
Jamar: 52. 

Jamoigne [B., Lux.]: 100. - 

Janson : 58. 

Jean, roi de Boh@eme, comte de Lu- 

xembourg : 12. 

Jemelle (B., Namur]: 58, 72. 

Jemeppe [B., Lux ]: 52, 58. 

Jodoey : 85. 

le Jaune: v. Lejeusne. 

Jost: 31, 55. 

Juliers: 26, 61. 

Junglinster [L.]: 2. 

K. 

Kabler [L.]: 78 VI. 

Kahnne: 23. 

Kayl [L.]: 2. 

Keck : 78 I. 

Keispelt [L.]: 32. _ 

Kelner : 6. 

Kemp ou Kempe: 25, 

Kempt dans l’evech& de Treves : 

Kermpt [B., Limb.]: 13. 

Kerschen : 4, 6, 74. 

Keyl: v. Karl. 
Kintschen: 78 VII. 

Klepper: 74. 
Knepper: 78 I. 

de Knipphausen : 78 I. 

Knodt : 26. 

Koellig [P. Rh., Kr. Saarburg]: 42, 51. 

Koenigsegg: Cte de —, 46, 87, 107. 

Koerich [L.}: 21, 81, 82. 

Krischer: 116. 

Kroschel: 26. 

781. 

de Kruningen:: 78 II. 

* 
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Rullieh: v. Koellig. procureur general: 16, 51, 72, 

Kun: 5. Cf. Thim. 75, 81, 82, 109, Les eonıtes: 

L. 12, 65; le due: 57. 

La Caille: 8, Lynster : v. Junglinster. 

La Grange [A.]: 78 III. M. 
de l.aittres: 5, Mailly: 5. 

L’Allemand : 73. Maistre : 60. 

La Marek : Comte& de —, 46. Malberg ou Malbergh : 26. 

Lambert : 7, 57. Malines |B., Anvers]: 72, 78 II, IV. 

Lamberti: 78 IV. l,e grand conseil: 57, 73. 
(de) La Moeck : 3, 36. Maljean : 24, 

Lamouline [B., Lux.]: 84. Mamer [L.): 33, 39, 78 1. 

Lancke |Pr., Rgbz. Potsdam): 46. Manderscheid: Cte de —, 78 1. 

de Lannoy : 19, 106. Mangin: 5. 

Lanser : 4, 2. Manternach [L.]: 44. 

La Plume: 49. Marchand: 81. 

Lardenois de Ville: 3, 119. Marche [B., Lux.): 57. ” 

Laroche [B., Lux.]: 4, 36, 57, 77, 79. 

La Roche: 18. 

de Lassau: 29. 

de Laval: 24. 

Leignon |B., Namur]: 12. 

Lejeusne ou le Jaune: 27, 70. 

Lellig |L.]: 44. 

Lellingerhof |L.]: 35. 

Le Moyne: 4. 

de Leon: v. Loen. 

de Leonel: 78 IV, 

Lesterny |B., Lux.]: 59, 68, 

van de Leuvinnen: v. Coecque. 

Levesteen : v. Laawenstein. 

Libert : 68. 

de Lieques: 78 II. 

Liege [B.]: 8, 10, 13. — Collegiale 

St. Denis: 72. 

de Linster: 78 I. Cf. Junglinster. 

de Loen: dt. 

de Loewenstein : 22, DS, 64, 

Lorraine: 20, 78 V, 81. 

Louys: 78, IV et V. 

Lupus: 88. 

Luxembourg : La ville de —, 2, 4, 6, 

28, 31, 41, 52, 55, 56, 66, 70 
71,73, 781,106; Grand rue: 4 

Magistrat: 28; les tonneliers: 

71; le siöge prevötal: Th. Le 

Pays et duché: 26, 76, 78 Iet 

* 
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IT.: Les eoutumes: 5. Le ser- 

ment de fidelit& au roi: 48. 

Les Trois Etats: 37, 48. Le 

(de) Mareschal: 4, 68. 

Marienthal !L.): 11, 32, 75 VII 

Maringer ou Maringh: 18. 

Masbourg |B., Lux.]: 52. 

(le) Masson : 34, 49, 84. 

Mathieu : 2, 9, 17. 

Maximin : 78 VII. 

Mayr: 78 V. 

de Mellart : 54. 

Mellier [B., Lux.]: 22. Mellier-Haut: 

34. 

Mertert (L.): 44. 

Messaney |B., Lux]: 5. 

de Metternich : 50. 

Metz [Als.-Lorr.!: 18, 24. 

Mever: 37, 47, 78 VII. Cf. Elsen 

Meyers: 78 VI. 

Michel : 24. 

Micholet : 21. 

Milan [Italie]; 4. 

Millenbourg : 78 1. 

Milleurs: 78 1. 

Mirwart [B., Lux.]: 14, 68. 

Mohr de Waldt: 9, 69. 

Mondereange [L.|: 2. 

de Montlin on Montflin: 24, 62. 

Monhonval : 79. 

Montjardin: 1. 

Montmedy |F.|: 43. 

Montquintin [B., Lux.): 

Mont Soracte, en Italie: 

la Moselle: 18, 

Mosener: 18. 

78 IV. 

12. 
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la Monline: v. Lamouline. 

de Mousa ou Mouzas: 3. 

Muller : 73, 78 V. 

Mullers: 78 VII. 

Musmaire : 106. 

N. 

de Nachten (ou Nachlen ?): 62. 

Nagnan : 36. 

de Nallet: 52. 

Namur: 12, Les eomtes: 12. Le eon- 

seil: #4. 

Nanireux, pres Izel [B., Lux.]: 24. 

Naome [B., Namnr] : 3. 

de Nassau: 5. 

La Nauwe du Bochet: 

Pin, 24. 

Navenne: v. Awenne. 

Naves: 2, 

Nerenhausen : 21. 

lieu-dit A 

Neuerburz (Neufbourg) [Pr. Rh., 

Treves]: 19. 

Neufchäteau [B., Lux.] : 22. 

de la Neuforge ou Neuveforge : 4, 104. 
Neunheuser: 5. 

Neupeters: 5. 

de la Neuveforge: v. Neuforge, 

Nisette: 55, 74. 

Nissen : 37. 

Nivarlet : 77. 

Noil: 30. 

Nollomont : 77. 

Nonnenhof, ecense à Keispelt [L.]: 32. 

Nothumb ou Notomb: 21, 31. 

Nyssen : 37. 

0. 
Oberbillig [P. Rh., Treves]: 44. 

Oberpirscheid [pres Neuerburg, P. 
Rh., Treves}: 19. 

Ochain [B., Liege]: 90, 104. 

Ochamps [B., Lux.): 64. 

Ö'Kelly : 62. 

On [B, Lux.]: 58. 

Ordt ou Orth: 4, 5, 781. 

Orion: 5, 56 

d’Örley : 2. 

Örmond P. Rh., Kr, Schleiden]: 

Orth : v. Ordt. 

Ortho [B., Lux.|: 77. 

Osterborn (Usterborn) sous Solvuvre 

IL.]: 8). 

45. 

Öttange [A.]: 78 I. 

Ouren: v. Euren. 

Ozo [B., Lux.]: 77. 

P. 

Paff: 67. 

de Pallant: 78 I. 

Parette [B., Lux.]: 21. 

Paris [F.]: 52. 

Parmentier: 19. 

Pellot: 4, 78. 

Peters: 78 VII. 

Peterswald |P. Rh., Coblence] : 9, 69. 

Petit: 24. 

Petri ou Petry: 10, 

de Pfortzheim : 65. 

Philippart : 64. 

Philippe le Bon, Due de Bourgogne: 

11. 

Philippin : 79. 

Pieret : 5. Cf. Piret. 

Pierret: 45, 71. 

Pin [B., Lux.]: 24. 

Piret: 8, 35. 

Pittange [L ]: 78 1. 

Pluger : 112. 

Poilvache [B., Namurj: 12. 

Pondröme [B., Namur] : 517. 

Pontiani: 13. 

Portzem : v. Pfortzheim. 

de Poschet : 35. 

Poss ou Poste : 18. 

Poulseur [B., Liege] : 50. 
de Proutz, Provitz, Prouvitz ou Pro- 

witz: 62. 

Prusse : le roi de —, 46. 

R. 

Ralingen P. Rh., Tröves] : 

Ramking: 5. 

Randlingen : v. Rindlingen. 

Randour: 1, 26, 40, 50, 66. 

Rapedius : 23. 

Rasport: v. Rosport. 

Rasselle : 77, 102. 

Ratisbonne (Allemagne): 4. 

Recht: 16. 

de Reichling: 5, T&: 

Reekingen lez Mersch {L.}: 80. 

Reding: 78 VII. 

ds Reiffenberg : 109, 110. 

Reinarstein: v. Renastienne. 

2, 38, 
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Remich [L.]: 37. 

de Remouchamps : 13. 

Renards: 86 note. 

Renardy: 5. 

Renastienne (Reinarstein), pres de Mal- 

medy P. Rh., Aix la Ch.]: 50. 

Rendeux [B., Lux.] : 27. 

Reuchling : v. Reichling. 

de Reumont: 24. 

de Riaville: v. Ryaville. 

Rieben [Pr., Rgbz. Potsdam]: 46. 

Riesen: 78 VII, 9. 

Rindlingen, Randlingen ou Randlan- 

gen, dans l’anc. seigneuried'Au- 

tel [B., L.]?: 78 I et VII. 

de Roben: 5. 

Robert: 42. 
Rochefort [B., Namur]: 22, 58, 64. 

Rodemacher ou Rodemack [A.]: 23. 

Rodenhof lez Kopstal [L.]: 55. 

Rodenscheuer: v. Rodenhof. 

Rollingen {L.]: 35. 

Rollingen: maison à Luxembourg, 2. 

tm Rollinger Grond, pres Luxem- 

bourg: 2. 

le Rond : 72, 

de Rorive: 13. 

Rosport [L.) : 38. 

Rossignol [B., Lux.] : 5. 

Rossius de Liboy : 52, 5 
Roy [B., Lux.]: 
de Ryaville ou Riaville: 5, 11. 

S. 

de Saint-Baussant : 81, 82. 

Saint-Hubert [B.. Lux. |: 15,57, 64, 72, 73. 

Saint Mard: 34. 

Saint-Mathias, monastöre près de Tr&ves 
[P. Rh.]: 42. 

Saint-Maximin, monastere A Treves 

[P. Rh.): 33. 

St-Michel: 4. 
St-Ode [B., Lux.]: 8, 35. 

St-Vith |Pr. Rh., Aix la Ch.]: 50. 

Ste-Barbe-lez-Tröves : 18. 

Ste-Croix : maison de— A Virton: 30. 

Ste-Marie |B., Lux.]: 35, 69. 

Salım : comte&, 53. 

Salm-Chätenu [B. Lux.]: 49, 53; la 

Fosse au Moulin: 49. 

la Saur ou Saure: v. Süre. 

57. 
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2, 20. 

Schewren : 16. 

Schifllange [L.]: 2. 

Schmit: 78. 

Sehneider ou Schneiders : 4, 40, 78V 

de Schomberg : 2, W. 

Schondorff: 78 III. 

Schouweiler [L.]: 25. 

Sehuittelbruch: 78 VII. Cf. Geimers. 

Schwartzenhof, cense 

[B., Lux.]: 21. 
Seouvalle: v. Cuvalles. 

(de) Seouville: 108. 

Selange [B., Lux.]: 5. 

Servais: 4, 6, 28, 45, 46, 55, 56, 61. 

Sibret [B., Lux.]: 59. 

Smackers ou Smaekers: 14. 

Smuid, pres Mirwart [B., Lux.]: 14. 
20. 

pres d’Autel 

de Soetern ou Zoetern: 2, 

Soignies [B., Hain.]: 3. 

Soleuvre [L.]: 31. 

de Soy : 36. 
Spanheim [P. Rh.]: terre de —, 50. 
de Sponheim dit Bacharach: 5. 
Stassin : 88, 
Stavelot [B., Lux.]: 12, 13, 50. 

Steinbrücken [L.]: 2. 

Steinfort [L.] 78 I, V, VII. 

Sterpenich [B., Lux.}: 78. 

Lieux-dits de Sterpenich et des en- 

virons (78, VII: 

L’Acht du Seigneur. Bocks- 

baumgen. Bourg (maison forte). 

Brachwies. Brulweyer. Cat- 

zenburg. Dumpel. Eckelband. 

Eirenberg ou Ehrenberg(£tang) 

Derrier Event. Even Schleidt. 

In den Feschen. Grassigenweg. 

La Hay de Grisser ou Grisser 
hag. In der Heeschelt acht. 

Jeutzenhaus et Jueffgishaus 

(maisons). Le Kehm ou Khem. 

Kirchberg. Derrier la Linden. 

Lo Acht. Lo Drischer. Lo 
Grund. Lochwies. Den Mes- 

sen Rechen. La Montaigne. 

In der Oberster Haag. Romp- 

baumen. Rosberg. Schiltzhe- 
cken. La Schleidt Getmers. 

de Schanwenbourg ou Schawembaurg : 

* 
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—— 

a 
Steinrausch. Steintgen Acht. 

Im Theib ou In Theib. In 

der underster Haag. Unfrid- 

lich Hecken. Le Vieux Chä- 

teau. Le Vieux Etang. Wey- 
des möhr. Zevergen. (Cf. les 

lieux-dits de la sgrie d’Autel). 

Steydel: 41. 

Steyl: 39. 

Stoulgen: 17, 
Strabius: 74. 

Strasbourg [A.]: 22, 64. 

Strassen [L.]: 2, 9. 

Stult : 5. 

la Süre (Saur), riviere : 38, 67, 883. 

de Suys: 78 IV. 

T. 
Tahon: 1. 

Tellin [B., Lux.]: 52. 

Theis: 98, 108. | 
Theves : 32. 

Thiery : 34. 

Thim : 5. Cf. Kun. 

Thionville [A.]: 78 I. 
Thomas : 57. 

Thoinmen pres St-Virh [P. Rh., Aix- 

la-Ch.]: 16. 

Thonne-la-Long, pres Montmedy [F.]: 
43. 

Thorn: 78 I. 

Tockers : 78 VI. 

Teernieh [B., Lux.]: 108. 

Treves [P. Rh.j: 13, 18, 26, 33, 42, 

51, 78 1. 

Turpange [B, Lux.]: 5. 

U. 
Urbes : 32. 

Usterborn : v. Österborn. 

Uttinger: 4, 

V. 

Vnehenheim: v. Wachenheim. 

Vuagener: v. Wagener. 

Vanee [B., Lux.]: 8, 35. 

Var., abb& de St-Hubert : 72. 

Varis: 781. 

Vaudoneourt |Lorr.): 24. 

Vaux-Chavanne [B., Lux.]: 77. 

Veckert: v. Weequert. 

de Velbrücken: 78-1. 

Veronique . . . .: 108. 

de Vervy: 52, 57. 

Vesqueville [B., Lux.]: 117. 

Veyder: 26, 

de Veydert: 5. 

Vianden [L.): 4, 10, 78 I, IV. 

Vien, dep. Anthisnes [B., Liege]: 1. 

de Ville: 3. 

Pillenbourg : 78 TI. 

Villerey: v. Wilersy. 

Villers: v. Villez. 

Villers Ste-Gertrude [B., Lux.]: 13. 

Villette [Lorr.?]: 34. 

Villez, dep. Laroche [B.. Lux.]: 79. 
de Villez : 36. 

Virotius: v. Wirotius. 

Virton [B., Lux.]: 5, 30, 60, 75. 

Vogelzang [B. Limb. ?]: 78 I, II. 

Wachenheim : 83. 

Wagener ou Vagener: 5, 23, 32, 33 

de Waldt: 20. Cf, Mohr. 

Wasqueville: v. Vesqueville. 

Wasserbillig [L.]: 44. 

Webers; 78 VII. 

Weequert ou Veckert : 23. 

Weiler lez Autel [B., Lux.]: 78 VII. 

Weiller : 73, 

Weingartener: 26. 

Wellin {B., Lux.]: T. 

Welther: 10, 68. 

Werbers: v. Wevers. 

Weris B. Lux.]: 27. 

Wertheim [Bade]: 22. 

Wevers (ou Werbers ?): 108. 

Weydert: v. de Veydert. 

Wilersy ou Villerey, dans l'aneien quar- 

tier d’Orchimont [B.. Namur]: 29. 

(de) Wiltheim : 4, 71. 

Winckel : 89, 

Wintgen : 16. 

Wirotius ou Virotius: 53. 

Wolff: 42. 

X. 

Vaux-Chavanne. 
2. 

Xhavanne: v 

Zandt : 85. 

Zesengen: v. Cessingen. 

Zoetern: v. Soetern. 

—ji — —— — 
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Der Herbſt. 

Der güt’ge Herbit zieht durch das Yand 

Und bringet feine Gaben, 

Er ipendet fie aus voller Hand 

Dran Groß nnd Klein zu laben. 

Der Landınann hält mit frobem Sinn 

Ihm Thür’ und Thore offen, 

Und birgt, auf reichlichen Gewinn, 

Im Herzen ftilles Hoffen. 

Der Herbft kehrt fröhlich bei ihm ein 

Und ihm gar jehr es lohnet, 

Daß er bei Hält! nnd Sonnenichein, 

Sic; früher nicht gefchonet. 

Es ſtannt der Mann und finnet nad, 

Welch' Glück ihm widerfahren, 

Da nie die Räume, bis zum Dad), 

So reich gefüllet waren. 

Es ruht der Hausfrau froher Blid 

Auf ihres Vorrats Fülle, 

Und dankt dem Herrn für ſolches Slüd, 

In ihres Herzens Stille. 

Der Rinder aud der Saft gedenft 

Bevor er weiter gebet, 

Ind faft'ge Frücht' er ihnen ſchenkt, 

Die fie jo heiß erflehet. 

Gefchäftig eilt der Herbit dann fort, 

Auch andere zu beglüden : 

Schon feh'n wir ihn am Berge dort 

Die gold’'nen Trauben pflüden. 

Und mit der Rebe ſüßem Naß 

Zum Winzer er ſich wendet, 

Und tränfelt e8 ins leere Faß, 

Das uns den Wein bald fpendet. 

Der Winzer ſchenkt ibn gerne aus 

Und lobt des Herbftes Güte, 

Er wünfcht, daß diefen Gaft dem Haus, 

Der Herr noch lang behüte. 

Und über Berg uud über Thal 

Ein Poblied hört man Mingen, 

Das Yandmann, Winzer allzumal, 

Zum Dank dem Herren fingen. 

W. A. 

Die Männer und Fünglingscongregation 
genannt 

Marianiſche Sodalität 
in der Stadt Vianden 

unter dem Titel: 

Himmelfahrt Mariä. 
Von Theodor Bassing, Gemeindeſekretär der Stadt Vianden. 

Schluß.) 
Nachjtehend gebe ich einen Bericht wieder, der in Nummer 28 des 

Luxemburger Sonntagsblattes von 1881 über dieje Feier erfchienen  ift. 

Am Donnerstag, 23. Juni, am fogenannten Biürgerfeiertage, feierte 

die Marianifche Sodalität zu Bianden ihr 100jähriges Jubiläum, das 

am Sonnabende, 18. Juni, durd) feitliches Glodengeläute, Freudenſchüſſe 
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und fererliche Abendandacht eingeleitet worden. Der allbefannte, noch 

immer jugendfrijche umd rültige P. Zobel war trog jeiner 66 Jahre 

hergeeilt, um durch jeine populären, marfigen und umwiderftehlic) 

hinreißenden Vorträge das Jubelfeſt zu verichönern. 

Mit wahrer Begeifterung ſtrömte das schlichte, gläubige Wölklein, 

das die ältejte Stadt des Luxemburger Landes bewohnt, zu den Predigten, 

die zweimal täglich, des Morgens um halb elf und des Abends um acht 

Uhr ftattfanden, und es ging einem durch Markt und Bein, wenn die 

alten Muttergotteslieder der Sodalen, die unfere Uranen vor 145 Jahren 

ſchon gejungen, durch die Hallen der ehemaligen Trinitarierfirche braniten. 

Am Vorabende des Bürgerfeiertages, des eigentlichen Feittages, hatte 

die Begeilterung ihren Höhepunkt erreiht Ein Feſteomite, unter den 

eifrigiten Jünglingen des Städtchens refrutirt, war mit der Feſtordnung 

und Ausichmüdung der Straßen betraut und lag mit erbaulichem Gifer 

jeiner Aufgabe ob. Wie auf Zauberwort erwuchſen jchlanfe Tannen die 

Straßen entlang, freundliche Yaubgewinde und Guirlanden wanden fid 

von Baum zn Baum ; von den Firſten flatterten bunte Fähnchen und 

Wimpel; warınes Grün und Kränze winften von den Fenftern und 

unzählige Triumphbogen, mit Blumenfronen, Fähnchen und ſymboliſchen 

Inſignien geihmüct, wölbten jich an den Danptpunften des Städtchens ; 

in aller Frühe donnerten die Böller den Morgengruß von der alten 

Burg in’s Thal und die Berge ringsherum gaben rauichend Antwort. Um 

T Uhr eröffnete das Frühamt mit Generallommmnion, an welcher ohne 

Ausnahme ſich alle Bereinsbrüder und Bürger betheiligten, die hohe 

eier. Um 9 Uhr fand unter Ölodengeläute und Böllerſchüſſen der 

feftlihe Umzug der Sodalen durch die Straßen des Städtchens jtatt ; der 

Schuljugend, die mit Kreuz und Fahne den Zug eröffnete, ſchloſſen ſich 

unter Vorangehen der alten Vereinsfahnen, in wohlgeordneten Neihen und 

den Wltersklaffen nad) gejondert, die Sodalen an. Weiß gefleidete Eugel: 

cher jtreuten Blumen vor dem mit einem goldenen Derzen, der Yubelgabe 

der Bruderjchaft, geichmücten Madonneubilde, dem die pradptvolle neue 

Bereinsfahne folgte und eine ımabjehbare Menge rüftiger Männer bejchloß 

den jchönen Zug. 

Unter den rauschenden Stlängen der ſtädtiſchen Muſik braufte aus 

taujend Kehlen das eigens zu den Zwecke verfaßte FFeitlied, deifen wohl: 

befannte Weije wie ein eleftriicher Funke im die leicht zündbaren Herzen 

fiel und die von allen Seiten hinzu geflutheten Gläubigen unwiderſtehlich 

hinriß. 

Dieſer Feſtzug, den die an ihren blau-weiß-rothen Schärpen kenn— 

baren Feſtordner des Comite's leiteten, war, nach Aller Ausſage, der 

ſchönſte und erhabenſte Zug, der ſich je durch die Straßen Vianden's 

wand, — 
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Um elf Uhr wurde das feierliche Hochamt abgehalten, aus welchem 

die wunderichöne Aſtimmige Meſſe und die brillante, gewaltig erjchüttern- 

de Predigt des alten Mijjionars Allen nod) lange in Erinnerung 

bleiben werden. | 

rende und Jubel im Herzen fehrten die Gläubigen nah Haufe 
zurüd, wo auch des Aermſten ein reichlich gededter Tiſch wartete ; denn 

Dank einer wohlthätigen Spende, die Tages vorher aus Luxemburg ein: 

getroffen, war es jelbjt dem Unbemittelten ermöglicht worden, auch im 

häuslichen Kreife das Jubiläum der Stadtpatromim fejtlich zu begehen. 

Der Abend jollte dem Ganzen die Krone auflegen. Nachdem die 

Schuljugend und die Sodalen dem Hrn. Dedanten ein fröhliches 

Namensfeft gewünfcht (es war am Vorabend des St. Johann) und in 

der darauffolgenden Abendandacht die feierliche Aufnahme der neuen 

Vereinsmitglieder jtattgefunden, erdröhnte ein Böllerihuß und gab das 

Zeichen zum Fadelzug und zur Illumination. 

Am Nu flammte das Städtchen in einem wahren Xichtmeer ; von 

den Guirlanden und Trimmphbogen wiegten ſich bunt glühende venetiantjche 

Yamıpen, und Transparente ftrahlten in leuchtenden Yettern und Bildern 

den Borübergehenden Grüße entgegen. Humderte von bunten Laternen 

und Fackeln zogen dann unter dem Braujen der Muſik und der Jubel— 

hynine, dem Jauchzen der Jugend und dem begeijterten Zurufen der 

Menge dur die herrlich erleuchteten Straßen, um ſich auf dem Haupt: 

plag, wo Lampe an Lampe fich reihte, zum Feuerwerfe zu verjammeln. 

Stürmifche Vivat's und endlojer Jubel erjchallte, als die Raketen in 

feurigem Bogen emporziichten und ein ‚Farben jprühendes Kreuz in der 

Höhe erflanımte. 

Ein Ständchen, das die Mufif dem Herrn Dechanten brachte, beichloß 

die hehre Feier. 

Der YJubiläumstag der Marianifchen Sodalität wird jtets zu den 

Ichönften gerechnet, die Vianden geichaut und nach vielen, vielen Jahren, 

wern die kleinen Büblein, die jo begeiltert mitgejubelt und im das ſchöne 

Madonnenlied mit eingeſtimmt Haben, schwache reife geworden 

iind mit Silberhaaren und weißem Bart, denfen fie noch freudigen 

Herzens an den jchönen Bürgerfeiertag zurüd und an das Jubiläum 

der Sodalität, und fie erzählen ihren laujchenden Enfeln von dem 

ihönen, jchönen Tage und von dem FFeitichmud der Stadt, von dem 

goldenen Weiheherz der Mluttergottes und der prachtvoll geſtickten Fahne 

nnd von all dem Jubel und Glück, das an jenem Tage in den alten 

Mauern geherricht, und fie erinnern fich auch noch dankend des greiien 

Miffionärs, der ihnen damals die Hand jegnend auf die unſchuldige 

Kinderftirn gelegt. 
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zur eier des hundertjährigen Jubiläums der Marianifhen Sodalität 

1. 

Die Söhne von Pianden — 

Scier find es hundert Jahr — 

In Andacht Fromm umftanden 

Maris Weihaltar. 

Die J..ngfran, die geboren 

den Heiland, Gottes Sohn, 

Zur Herrin fie erforen 

Bor ihrem Gnadenthron. 
2 

Wen hätte je gereuet 

Der Dienſt der lieben Frau? 

Wen hätt' ſie nicht erfreuet 

Mit ihrer Gnaden Thau? 

Die Treu', die einſt verſprochen 

Die Schaar an heil'gem Ort — 

Die bat fie nicht gebrochen, 

Die hielt fie fort und fort. 

8. 

Und fich, nach hundert Nahren, 

Im fchönen Thal der Our 

Sid) froh die Enkel fchaaren 

Erneu'n der Väter Schwur. 
Es flattern frifch die Fahnen, 

Es bebt ſich froh die Bruſt: 

Was einft gethban die Ahnen — 

Wir thun's mit gleicher Luſt. 

zu Bianden. 

4. 

Maria, wir did; grüßen 

Als ufre Königin; 

Wir legen dir zu Füßen 

Tas Herz mit Kindesfinn. 

Nimm du mit Diuttermilde 

Uns auf im deine Hut, 

Beſchirm mit ftarfem Schilde 

Uns vor der Feinde Wuth. 

5. 

Erhalte uns den Glauben 

An Jeſus, deinen Sohn, 

Laß Nichts die Lieb' uns rauben 

Und unſrer Hoffnung Lohn. 

Erhöre unſer Flehen, 

O hilf in jeder Noth! 

Laß deine Macht ums ſehen, 

Wenn einst fih naht der Tod! 

6. 

Und fließen noch Jahrhundert' 

Hinab im Strom der Zeit: 

Bleib unter uns — berundert, 

Geliebt, gebenebdeit ! 

Es blühe zu Bianden 

Der Brüder "rommer Bund 

Und mache allen Landen 

Mariä Grüße Fund! 

La Maison Frangaise de Luxembourg 
par Alfred LEFORT. 

MAISON DE LUXEMBOURG-LIGNY. 

Valeran I de Ligny. 

(Suite) 2). 

Guerre de la succession de Limbourg. — Bataille de Weringen 
(5 juin 1288), Les quelques anndes qui s’eeoulerent entre le mo- 
ment ol le décès de ses parents mit Valeran en la pleine posses- 

1) Als Berfaffer desielben nennt man den vor einigen Monaten verftorbenen 

hochw. Herrn Dechanten Adehm von Bianden. 

2) Voir le numero du ler novembre. 
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sion des eomtes de Ligny et de Roussy et sa mort, arrivée sur 

le champ de bataille de Weringen, furent ecompletement remplies 
par la part active qu'il prit, avee son frere le comte Henri VI 

de Luxembourg, à la fameuse guerre de la suceession de Limbourg. 

Les eompetitions soulevees au moment de l'extinetion de la 

branche ainee des dues de Limbourg, en 1280, avaient, en effet, 

provoqud, dans ces pays, les plus sanglantes luttes de la fin du 
treizicme sieele. 

Henri IV de Limbourg, fils ain@ du premier lit du due Valeran 

III de Limbourg, eomte de Luxembourg (le mari d’Ermesinde), 

avait suecédé A son pere dans le duche de Limbourg en 1226. 

I avait épousé Ermengarde de Mont ou de Berg, fille unique 

d’Adolphe Ie, comte de Berg, qui lui apportait en mariage le 

comte de Berg. 

A la mort du due Henri IV, arrivee en 1247, son fils aine, 

Adolphe, herite du comté de Berg et le second, Valeran IV, 

suceede A son pere dans le duche de Limbonrg. 

Valeran IV de Limbourg meurt en 1280, laissant une fille 

unique, appel&e Erinengarde comme sa grand-mere, et marice de- 

puis plusienrs anndes a Renaud I, comte de Gueldre, fils d’Othon II, 

comte de Gueldre, et de Philippine de Dammartin. ') 

Ermengarde sueeede A son pere, sans que ses collateraux 

soulevent aucune contestation et, le 18 juin 1282, A la diete de 

Worms, son mari, Renaud de Gueldre, regoit de l'empereur Ro- 

dolphe de Habsbourg l’investiture du duche de Limbourg; avee 

cette clause expresse, qu'en eas de prédécès de sa femme, il 

aurait V’usufruit du duche sa vie durant. 

Quelques semaines apres, Ermengarde mourait sans enfants. 

Malgre les termes formels de l’acte d’investiture, Adolphe II de 

Berg neveu de Valeran IV refusait de reeonnaitre les droits de 

Renaud de Gueldre et revendiquait pour lui-m&me la suceession 

du duch@ de Limbourg. Toutefois, ne se sentant pas assez fort 

pour lutter eontre un eompetiteur aussi redoutable que le comte 

de Gueldre, il e&da, le 13 septembre 1283, tous les droits quil 

pretendait avoir sur le duch€ à Jean I de Brabant, beau-frere du 

roi de France Philippe le llardi®), et l’un des seigneurs les plus 

1) Ernst, Histoire du Limbaurg, IV. p. 375. 

2} Philippe TII le Hardi, le fils et le successeur de saint Louis sur le 

tröne de France, avait epousde A Vincennes, au mois d’aoüt 1274, Marie de 

Brabant, seur du due Jean ler, La reine Marie mourut à Murel, le 12 jan- 

vier 1321. 
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puissants de cette Cpoque. Celui-ei envahit immediatement le 

Limbourg. 

La guerre s’engageait done entre le duc de Brabant et le 

comte de Gueldre. Ce dernier s’empressa de s’assurer le concours 

de nombreux seigneurs d’entre le Rhin et la Meuse. Au premier 
rang d’entre eux se trouvait le comte Henri VI de Luxembourg, 

auquel vinrent se joindre son frere eadet, Valeran de Ligny, et 

ses deux autres fr&res (enfants naturels d’Henri V), Baudouin et 

Henri (ou Jean) de Houffalize. Les eomtes de Luxembourg pre- 
tendaient d’ailleurs avoir, eux aussi, du chef de leur aieul Va- 

leran III, des droits sur le duch& de Limbourg, superieurs A 

ceux d’Adolphe de Berg. 
Cette guerre dura eing anndes (1283-—1288), avec des alter- 

natives de sucets et de revers pour chacun des deux partis. 

En 1284, par l’intervention de Raoul de Clermont, sire de 

Nesle, eonndtable de France et proche parent du comte de 
(zueldre, — euvoy& par Philippe le Hardi pour negoeier la paix 

entre les deux rivaux, -— une tröve fut signde le 17 juillet, mais 

elle ne dura pas. ’) 

Cette möme annde, Renaud de Gueldre, agissant comme due 

de Limbourg, remit à Valeran de Ligny la garde des chäteaux 

de Limbourg et de Roldue, ainsi que le gouvernement du duch 

de Limbourg, avec cette indication, dit la charte, „que Valeran 

retiendrait pour son compte tout ce qu'il pourrait conquerir sur 
les ennemis du due de Limbourg, excepte les chäteaux et les 

bourgs.“ %; Valeran gouverna ce pays jusqu’au milieu de l’annee 

1286, c’est-A-dire pendant vingt-deux mois environ. La guerre qui, 

lors de sa nomination, avait repris son cours, se poursuivit, tou- 

jours plus ardente à mesure qu’elle se prolongeait. 

A ce moment, un fait nouveau vint encore augmenter lirri- 

tation du duc de Brabant. 

Dans une assemblee tenue à Fanquemont, le jour de l’oetave 
de la Penteeöte (1288), se trouvaient r&unis tous les alliés du eomte 

de Gueldre. Ce dernier, sur les instances de l’archev&que de Co- 
logne, le belliqueux Sigefroy de Westerbourg — ennemi personnel 

1) Ersst, IV, p. 455. 

2) Voir charte du 23 aoüt 1284. Ernst, IV, p. 449. 

Ce fut en sa qualit6 de gouverneur du Limbourg que Valeran prit en 

sa garde et conduite tous les biens muebles et non muebles de l’abbaye 

de Val-Dien, situ‘s dans le duch& de Limbourg. (Charte de 1285 — le ven- 

dredi avant Lı Magdelene, — aux archives de l’abbaye du Val-Dieu, munie 

du sceau de Valeran, en eire jaune. Ekxsr, ibid. p. 444). 
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du eonıte Adolphe de Berg — chaudement appuye par la com- 
tesse de Flandre Isabelle, !) se deeide subitement A céder aux deux 

freres, Henri, eomte de Luxembourg, et Valeran, sire de Ligny 

et de La Roche, „Vusufruit et tous les droits que lui et ses heri- 

tiers pouvaient avoir sur le domaine et le duch& de Limbourg.“?) 

Cette cession eut lieu pour le prix de quarante mille mares bra- 
bangons et Renaud de Gueldre en fit, de suite, la notification à 

tous „les vassaux, officiers et hommes-liges du duch® de Lim- 

bourg et des chäteaux ecdes, en leur ordonnant de pr£ter aux 

prinees de Luxembourg, comme aeqnereurs de ses droits sur le 

duch® en question, foi et hommage selon l'usage.“ L’archeväque 

de Cologne donna m&öme immediatement au comte Henri l'inves- 

titure de tous les fiefs limbourgeois qui relevaient de l’archeveche 

de Cologne. ®) 

les comtes Henri et Valeran de Luxembourg revendiquaient, 

en effet, le duch® de Limbourg eomme un bien hereditaire de 

leurs aneötres. Ils ne contestaient pas au comte de Berg la prio- 

rit&e en droit A cet &gard, mais soutenaient que é'était A eux qu'il 

aurait dü en faire la cession de préférenee ä tous autres, et ils le 

eonsideraient comme dechu de ses droits pour les avoir vendus 

à un &tranger. ®) 

Le duc de Brabant se trouvait a Mestrich, lorsqu'il apprit 

cet arrangement qui compliquait encore Ja question du Lim- 
bourg. Furieux du nouvel obstacle qui se dressait devant lui, il 

se preeipite sur le chätcau de Fauquemont, esperant y surprendre 
encore les allies r&unis. Mais il arriva trop tard. 

I vint alors mettre le siege devant le chäteau de Woeringen, 

petite ville situce pres du Rhin, entre Cologne et Neuss.) 

C'est la que le combat deeisif stengagea le samedi 5 juin 1288. 

La bataille de Weringen est un des grands combats de la 

chevalerie au moyen-äge. On vit se heurter, dans un choe furieux, 

presque toute la noblesse des Pays-Bas, du Luxembourg et du 

Bas-Rhin. Les allies eomptaient vingt mille combattants, dont 

quatre mille chevaliers; le due de Brabant n’avait que treize A 

. 1) Isabelle de Luxembourg, seur d’Henri et de Vnleran, et femme de 

Guy de Dampierre. 

2) ERNST, loco eit., p. 479. 

3) Id., p. 480. 

4) Id., p. 479. 

5) Waringen, autrefois Worome, village de la provinee du Rhin, rendn 

fameux par lu bataille dont nous purlons; elle se donna sur une bruyere 

nommee Fuhlinger-Heyd. (Ernst, loc. eit. p. 4S4, note 1.) 
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quatorze mille hommes d’armes avee lui. Les deux armees &taient 

partag6es chacune en trois corps: Henri VI de Luxembourg com- 

mandait le deuxicme corps des allies et avait & sa suite, outre 
ses trois fröres, son cousin, Valeran, sire de Fauquemont et de 

Montjoie, et de nobles vassaux, tant de l’Ardenne luxembourgeoise 

que des bords de la Moselle.?) 
u plus foı e la mälte, et dans de veritables cc S Au plus fort de la mêlée, et dans de veritables combat 

eorps & corps, Henri de Luxembourg?) et Valeran de Ligny’) 

tomberent mortellement frappes. 
Ainsi suceomberent ces denx braves seigneurs Iuxembourgeois, &erit 

van Heelu. Pendant toute leur vie, "un n’ayait pas abandonne l’autre, et, A 

’approche du danger, ils ne voulurent pas se s&cparer. Tous deux perdirent 

la vie dans la möme bataille. C'est avee raison qu’on peut pleurer la perte 

de ces princes à cause de leurs hauts faits; leur vaillance porta haut 

l’honneur de Ia chevalerie allemande, Leurs deux freres naturels (Henri de 

Houffalize et Baudouin) ne voulant pas deshonorer leur sang, suceomberent 

A leurs eötes avec honneur. Ainsi perirent ensemble les quatres freres de 

I,uxembourg, apres avoir cherement vendu leur vie en accomplissant de 

hauts faits d’armes. Que Dieu soit propiee A leurs ämes et leur donne la 

vie &ternelle au Paradis.* ®) 

Van Heelu ajoute plus loin: 
„la conduite de ces quatre freres pendant cett: journde fit passer sans 

tache & la postérité la gloire de l’'heroisme dus la maison de Limbourg; mais 

son nom s'eteignit alors dans ses descendants, et le duch® passa au pouvoir 

du vainqueur.“ ®j 

1) GLESENER, Le Grand-Duche de Luxembourg, p. 52. — Il faut lire 
dans Ernst (IV, p. 486 et sqq.) le reeit de cette bataille eölebre et des 

eombats singuliers, v&ritablement homeriques, qui en marquerent les différents 

episodes ; reeit fait d’apres la narration d'un t&moin oeulaire. Jean van Heelu, 

ehevalier brabancon, qui #tait de la suite du due de Brabant Heelu rend nn 

sineere hommage à la valeur deployte par les Luxembourgeois et surtout par 

leurs chefs, Henri et Valeran. L'éloge n’est pas suspeet, venant d'un ad- 
versaire. 

2) C'est dans un deuxieme engagement personnel avee le due de Brabant, 

— qu'il avait cherehé A atteindre pendant toute la bataille — qur le comte 

Henri de Luxembourg fut tu‘, d’un eoup dhępée au defaut de l’armure, par 

un ehevalier brabaneon, Wautbier de Bisdomme, aceouru an secours de son 

chef. Le due «le Brabant, fort &mu de la fin tragique de son vaillant adver- 

saire, aurait dit A Wanthier de Bisdomme: „Malheureux, qu'as-tu fait? Tu a 

tut le plus brave chevalier qu'il y eut dans Varmee et qui meritait de vivre 

eternellement“. (BUTKENS, p. 305; BERTHOLET, V, p. 275; Ersst, IV, p. 500). 

3) „Valeran de Ligny, qui n’abandonnait pas son frere, blessait ou tuait 

avec une bravoure extraordinaire tout ce qui se prösentait devant lui. Mais 

il se vit tont A coup assailli d’une telle multitude d’ennemis, qu’ayant dte 

renverse de son cheval, on le traina par terre, on le foula et il mourut sur 

le champ.* (BERTHOLET, V, p. 273. 

4) Van He&LuU, v. 5878 et 499. 

5) Erser, IV, p. 501. Heeiv, p. 108. 
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Le due de Brabant fit de nombreux prisonniers dans la ba- 

taille de Weringen; parmi eux: l’archevöque de Cologne, Wester- 
bourg, le comte de Gueldre, — cause de ces sanglants combats — 

et les deux comtes Adolphe') et Henri de Nassau. Mais le nom- 

bre des allies, tués dans la mêlée, fut plus eonsid&rable encore. 

Avee les quatre freres de Luxembourg, resterent sur le champ de 

bataille plus de onze cents chevaliers, de ceux qui s’&taient liguds 

avec le comte de Gueldre contre le due de Brabant. On eite 

parm! les morts: Henri, sire de Westerbourg, le propre frere du 

fouguenx archev&que de Cologne, et les seigneurs luxembourgeois 

des chäteaux de Brandenbourg, de Meysembourg, de Bourscheid 
et d’autres fiefs de "’Ardenne luxembourgeoise. 

Cette sanglante bataille de Weringen avait &puise les forces 

des deux partis. Pour mettre finä leur rivalit& au sujet du duche 
de Limbourg, Renaud de Gueldre et le duc de Brabant se ren- 

dirent à Paris et sollieiterent la mediation du roi de France, 

Philippe le Bel, neven du due Jean. Apres de nombreux pour- 
parlers et des engagements derits, pris par les deux rivaux, Philippe 

le Bel rendit, le 15 octobre 1289, une sentence arbitrale quj 

r&glait definitivement le litige et devait mettre fin & ces longs et 

sanglants debats. 

Par l'artiele premier de cette sentence, le duch& de Limbourg 
etait attribue, sans reserves, au duc de Brabant, et le eomte de 

Gueledre renongait pour tonjours, en sa faveur, & tous les droits 

qu’il avait ou pouvait avoir sur ce duch“ et sur ses Jepen- 

dances, ?) 

A partir de cette &poque, le duche de Limbourg passa sous 

’autorit& des dues de la maison de Brabant. Puis, en 1405, à la 

mort de Marguerite, duchesse de Bonrgogne et de Limbourg, 

veüve de Philippe le Hardi, son second fils, Antoine, lui suceeda 

dans le duché de Limbourg, et eommenga la serie des dues de 

Limbourg de la maison de Bourgogne.?) 

Telle a été la fin glorieuse du fondateur de la maison fran- 

caise de Luxembourg, Valeran de Ligny, dont un historien du 

temps, Jean Jloesemius, chanoine de Liege, dit qu'il ctait „le plus 

1} Ce coımte Ado!phe de Nassau fut, quatre ans apres, en 1292, eleve A 

2) Le text» de cette sentenee se tronve rapporte en entier dans le Codex 

diplomaticus Limburgensis du ehanoine Erst (Hist. du Limbourg, VI, 

piece CCCIV, p. 391.) 

3) Erxst, V, p. 185. 
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beau des hommes de son cpoque“, pulcherrimus hominum.'\ Nous 

avons vu qu'il etait aussi parmi les plus vaillants. ®) 
Valeran de Ligny avait épousé l’'heritiere de la seigneurie de 

Beauvoir (ou Beaurevoir), Jeanne, veuve en premieres noces de 

Gilles de Beaumetz. Il en eut deux fils: Henri, mort en 1304, sans 

posterit®, et Valeran, son suecesseur dans la chätellenie de Ligny. 
Nous verrons que ce dernier se maria avee Guyotte, chätelaine 

de Lille, et qu’il ajouta à ses titres celui de chätelain de Lille. 
Vuleran Ir eut aussi trois filles: lainde, Isabelle, &pousa Guillaume 

de Brederode. On eroit que les deux autres entrerent en religion. 

(A suivre.) 

Herbſtwehen. 

Trübe Wolfen, ſchwer uud düſtern 

Zieh'n am Himmelszelt dahin, 

Vor des Sturms unheimlich Flüſtern, 

Staub und Blätter haſtig flieh'n. 

Kahl das Feld, das uns erfreute 

Durch fein ichmudes Prachtgewand, 

Sd und traurig iſt es heute 

Wo des Reichtums Fülle ftand. 

Nicht der Ahren gülden Wogen 

Sachte auf und nieder geh'n, 

Stoppeln, ftarr und ungebogen, 

Herbitesftürmen widerfteh'n. 

Blümlein liegt geknickt darnicder, 

Nichts dem Aug’ entgegenlacht, 

Und verftummt der Yerche Lieder, 

Die fo treu die Flur bewacht. 

Und es fchleicht in aller Stille 

Eiſ'ger Froſt bei heller Nacht 

In des Waldes Blätterfülle, 

Raubet ihm die ſtolze Pracht. 

Und des Waldes ftarke Rieſen 

Neigen vor dem Sturme fich, 

Gleich als wollten fie begrüßen 

Sich einander freundichaftlid. 

Und die Blätter nieder fallen, 

Deden bald die kühle Erd’, 

Durch des Waldes lichte Hallen 

Heulend Sturm und Mind jet fahrt. 

Schweigend ſieht der Menich erbleichen 

Blüt' und Blatt in Feld und Wald, 

Wehmut will ſein Herz erweichen, 

Da nun alles öd und kalt. 

Ach! ſo auch die Menſchen alle 

Sinken mieder in den Staub, 

Nichts fie Schütet vor dem Falle, 

Welten bin wie falbes Yaub. 

Doch dem Menſch bleibt fühes Hoffen, 

Daß ihm ew'ges Veben winkt 

Wenn ihn bier der Tod getroffen, 

Und jein Leib zur Erde ſinkt. 

W. H. 
Om ————— 

1) Hocsemus, Histoire des Enöques de Liege. 

2} Le P. BerrnorLer (V, p. 273) eerit de Valeran, d’apres le t&moignage 

(la ses eontemporains: „C'ttait le chevalier de son sicele le plus aceompli. 

qui joignait A une rare beaute de corps une valeur vraiment heroique, outre 

qu’il etait done «une piete exemplaire et d'une prudence eonsomme&e. 
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Biographiiche 

Notizen 
sus Gefhidhte der Stadt Vianden. 

Von Alex König. 

Fortſetzung.) 

XII. Apotheker, 

1860—1900. 

l. Daleyden Eonitant, geboren zu Vianden 1838, trat am 23. 

November 1865 jeine Apotheke dajelbjt an Conrath Bernard 

ab und lebte von da an ftill umd zurüdgezogen zu Vianden 

bis zu jeinem Tode am 24. Januar 1896, im Alter von 
57 Jahren. 

2. Conrath Bernard, 1865-1878, geboren zu Nenerburg, als 

Apothefer angenommen zu Xuremburg am 18. November 

1865, folgte feinem Vorgänger Daleyden Conſtant am 23, 

November 1865 als Wpothefer zu VBianden, verkaufte am 

2. Januar 1868 jeine Offizin an Lamborelle Joh. Bapt., 

war dann jeit 1884 Brovifor in der Apotheke Belli u. Co. 

zu Trier, 1886 Gerant in der Suffurjale Neiners zu Dü— 
delingen und fpäter in Meg thätig. (Liez, corps medical, 

p. 24). 

3. Zamborelle Johann Baptijt Aloys, 1878 bis heute (1900), 

geboren zu Brachtenbach am 9. Juli 1849, zum Apotheker 

angenommen zu Yuremburg am 21. November 1874, folgte 

jeinem Vorgänger Conrath Bernard am 2. Jannar 1878, 

(Liez, eorps medical, p. 76), 

XII. Gewöhnliche Landboten 

von Bianden nah Luremburg 1773 bis 1851. 

Durch Ordonnanz vom 1. Dezember 1773 wurden im Herzogtum 

Luxemburg zuerjt Öffentliche Yandbotenftellen zum Einfammeln und Be: 
fördern von Briefen eingerichtet und zwar nur jechs für das deutiche 

Quartier und eben foviele für das welſche Quartier. 

Der erjte diefer Landboten ging von Vianden nach Luremburg und 

von da wieder zurück über Merſch, Gttelbrüd, Diekirch und Vianden 

nach Neuerburg und von da zurüd nad Wianden, wo er jeinen Sit 

hatte. 

Derjelbe hatte außer dem, was er für Briefe und Päcke zu ziehen 

beredjtigt war, gar fein Gehalt, weder vom Lande nod) von der Re— 
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Von Luremburg nad Vianden koſtete ein Brief oder Packet 

2 Stüber, wenn es nicht mehr als 4 Unzen, 

4 Stüber, wenn es nicht mehr als ein halbes Pfund umd 

8 Stüber, wenn es nicht mehr als ein Pfund wog. 

Vgl. Dom. Conſt. München’s jtatift.-bürgerliche Geſchichte von Lützel— 

burg. 1900. ©. 354 und 356.) 

ZIV. Aufergewöhnliche Landboten 

von Vianden nad Iuremburg. 

Neben den gewöhnlichen, von der Negierung zur Bejorgung der 

Briefichaften und Kleinen Gepäde angeftellten und beeidigten Landboten 

gab es noch außergewöhnliche Yandboten, welche hauptſächlich die größe: 

ren Gepäcke und die Aufträge der an den Landftraßen wohnenden Be— 

völferung bejorgten. Yon ſolchen außergewöhnlichen Landboten von 

Vianden nach Lnremburg finden wir verzeichnet : 

1817. Steffen Beter, fommt jeden Mittwoch in Luxemburg au, 

hält bei Koch in der Großſtraße und fährt am jelben Tage 

wieder ab. (Vgl. Almanach portatif 1817, Luxembourg). 

1860. Schrank M. kommt jeden Dienstag nad Yuremburg, logirt 

bei H. Blum auf dem Filchmarfte. 

1866, Wiroth Michel, kommt wöchentlich nach Luremburg und 

überninmt Aufträge für alle auf der Straße von Luremburg 

nad) Diekirch und Bianden umliegenden Ortichaften, logirt 

bei Hubert Klein. 

1867. Wiroth Michel, kommt jeden Dienſtag in Luxemburg an, 
logirt bei Cigrand, Dreifaltigkeitsſtraße. 

Seit 1878 fuhr fein außergewöhnlicher Landbote mehr von Vianden 

nach Luxemburg. 

XV. Voſtagenten und Poſtperzeptoren. 

1851—1800. 

A. Das Pojtrelais zu Vianden wurde jeitens der Luxemburger 

Negierung errichtet an 26. April 1851. Die Agenten desjelben wurden 

ermächtigt, auch gleichzeitig das Büreau der Poſt Vianden-Nenerburg 
zu führen, jo daß die Agenturen der beiben Poſten in einer Berjon 

vereinigt waren. 

Dasjelbe wurde am 26. Dezember 1860 zu einer Poftdiftribution 
und gegen 1878 zu einer Poftperzeption erhoben. 

Mit dem Poſtbüreaun zu Vianden wurde am 1. uni 1874 das 

Sparkaſſen-Bürean dajelbit vereinigt. 
Das mit dem Poftbiirean vereinigte Telegraphen:Bürcan wurde zu 
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Vianden am 7. September 1872 eröffnet und Ende November 1887 

auch das Telephonamt mit demjelben verbunden. 
1. Matelet Ehriftian, war Poſtagent vom 26. April 1851 bis zu 

einem Tode. 

2. Andre Otto Michel, Boftagent bis zum 1. April 1857. 

3. Veyder Peter, Poſtagent vom 1. April 1857 bis zum 26. De: 

zember 1860. 

4. VBeyder Johann, geboren zu Vianden, leitete das Poſtbüreau zu 

Vianden als Boftdiftributor vom 27. Dezember 1860 bis 

zum Jahre 1878, wo dasjelbe zur Pojtperzeption erhoben 

wurde, und dann als Perzeptor bis zum 1. Mini 1882, wo 

er zum Berzeptor von Grevenmacher befördert wurde. 

5. Merten Joſeph, Boltperzeptor zu VBianden vom 1. Mai 1882 

bis zum 1. Mai 1887, wo er zum, Perzeptor von Glerf be: 

fördert wurde. 

6. Rolling Johann Peter, Berzeptor zu Vianden vom 1. Mai 

1887 bis zum 1. November 1891, wo er an das Haupt— 

pojtamt zu Luxemburg verlegt wurde. 

T. Metzler Kohann, Perzeptor zu Bianden vom 1. November 1891 

bis 1898, wo er zum “Berzeptor von Bettemburg befördert 

wurde. 

8. Demmer, Perzeptor zu Vianden von 1898 bis zum 23. Februar 

1900, wo er zum Berzeptor in Fels befördert wurde. 

9. Doftert Johann Albert, bisher Poſtkommis 1. Klaſſe zu Lu— 

remburg, it PBerzeptor zu Vianden jeit dem 23. Februar 

1900 bis heute, (30. November 1900.) 

B. Die Preußische Regierung hatte einen Poſtkutſchendienſt zwiſchen 

Vianden und Nenerburg eingerichtet. Um denjelben - mit dem; Boftdienft 

Vianden-Diekirch zu verbinden, errichtete fie gleichzeitig ein Poſtbüreau 

zu Bianden. 

1. Matelet Chriſtian wurde durch K. Gr. Beichluß vom 7. Juli 

1851 ermächtigt, als Agent des preußiichen Büreaus zu 

amtiren. — Mad) defjen Tod wurde 

2, Andre Otto Michel, fein Schwiegeriohn, Poſtagent bis zum 

l. April 1857. — Dann trat 

3. Veyder Beter, ipäter Gerichtsvollzicher, zuerjt zu Nedingen und 

jeit 1895 zu Diefirch, diefen Poſten an. 

4. Beyder Johann, dejlen Bruder, heute (1900) Boftperzeptor zu 

Hrevenmacher, übernahm am 27. Dezember 1860 dieſe 

Agentur und verwaltete diejelbe bis zu ihrer Aufhebung, am 
16. Oftober 1870, 

Die Titulare diefer Agentur bezogen cine Entichädigung 
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anfangs von 50 Thalern, dann von 100 und zulest von 

120 Thalern nebft den Büreaufoften und den Austräger- 

Nechten. 

Der innere Dienft der Agentur umfaßte die Einnahme 

der Poſtkutſchenplätze und der Beförderung der Gepäditüde. 

Zu diejen zählten die gewöhnlichen Gepäckſtücke, die Briefe, 

die Gepäckſtücke mit deflarirtem Wert, die Nachnahneien- 

dungen und die Geldiendungen. Der Agent legte monatlid) 
Rechnung ab zu Händen der Oberpoftdireftion in Trier. 

Am Tage nah der Schlaht von Scdan (2. September 

1870) trug der Boftwagen bei jeiner Ankunft in VBianden 

eine preußiiche Fahne. Die luxemburgiſche Gendarmerie be: 

ichlagnahmte dieſelbe umd errichtete ein Protofoll, worauf 

das Zuchtpolizeigericht von Diefird) am 29. September 1870 

den Poſtillon Thillen Peter zu 25 Franken Buße und den 

Kojten verurteilte, 

Einige Tage nach dieſem Vorfall benachrichtigte die Poſt— 

direftion von Trier den Agent, mit dem 16. Oftober 1870 

höre der Poſtdienſt gänzlid auf. Das geſchah wirklih und 

jeither fam der preußiiche Poſtwagen von Neuerburg nur 

mehr bis zum preußischen Grenzort Obersgegen. 

Später, feit dem Jahre 1875, führte die Iuremburgijche 

Bojtverwaltung den Dienjt von Bianden bis Dbersgegen, 

auf die gemeinschaftlichen Koſten der beiden beteiligten Zänder. 

XVl. Voſtunternehmer. 
1850— 1880. 

Nachitehende Unternehmer der Poſtkutſche Diefirch-Bianden erhielten 

für den Transport der Briefichaften und Gepäde durch die Bolt von 

der Negierung alljährlich folgende Subfidien : 

1850—1855 König Johann Ehriftian 900 Fr. 

1854— 1857 derjelbe 500 Fr. 

1857— 1860 Pauly 650 Fr. 

1860— 1863 Henkes Andreas 1200 Fr. 

1863 — 1872 derielbe 2000 Fr. 

1872— 1875 derielbe 2200 Fr. 

1875— 1879 derjelbe 3000 Fr. 

1879 — 1882 derielbe 2800 Fr. 

1883 — 1889 derielbe 1985 Fr. 

Am 15. Mprit 1889 wurde der Poſtkutſchendienſt eingeftellt in 

Folge der Eröffnung der Nantonal-Eifenbahn Diekirch-Vianden, welche 

am 8. April 1889 unter großartigen Feierlichkeiten ftattgefunden hatte. 

- 
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ZV1 Voſtbeamten aus Dianden. 

1. Gruber Anton. Geboren zu Vianden am 13. Januar 1820, 

zuerſt PBrofeffor in Belgien, trat er 1840 in die Poſtver— 

waltung zu Luxemburg ein, wo er die verjchiedenen Grade 

bis zum Inſpektor 1. Klaſſe durchlief. 1877 trat ev nach 

erreichter Altergrenze im den wohlverdienten Nuheftand und 

ftarb zu Luxemburg am 17. Mat 1899. Er war Offizier 
des Ordens der Eichentrone. Er hat zuerſt ein Manuel 

postal herausgegeben, von welchem überaus müglichen Buche 

jpäter Mallinger und eis neue Bearbeitungen veröffentlicht 

haben. 

2. Eltz Heinrich, geboren zu Vianden am 9. Mai 1828. Als Can— 

didat der Philoſophie begann er jeine öffentliche Laufbahn 

1855 als Nepetitor am Progymnaſium zu Diekirch. 1864 

wurde er zum Profeſſor der Ackerbauſchule, die damals zu 

zu Echternad)  beitand, berufen und blieb dafelbjt bis zu 

deren Auflöjung im Jahre 1868. Dann trat er ins Boft- 

fad) über als Ehren-Poſtperzeptor zu Luxemburg am 29. 

August 1869. 1877 wurde er zum Berzeptor der Bolten 

und Zelegraphen eriter Slaffe zu Diekirch ernannt. Dort 

itarb er am 25. April 1896 im Alter von 68 Jahren. Der 

Orden der Eichenlaubfrone war ihm im Jahre 1887 vom 

König-Grofherzog verliehen worden. 

Alte feine freie Zeit widmete Elg der Numismatif, und 

brachte es zu einer vorzüglichen Kenntnis, bejonders aller 

Inremburger Münzen. Während vierzig Jahren in Verbin: 

dung mit dem befanntejten Numismatifern von ganz Europa, 

hatte er eine Sammlung luxemburger Münzen zufammenges 

bracht, wie faum eine zweite beftcht. Auch verjchiedene be: 

merfenswerte Reihen von römischen Medaillen, von Münzen 

Lotringens und der Haupftaaten Europas hatte er ange: 

jammelt. 

Die vollftändige Sammlung der luxemburger Münzen 

von Eltz ging 1896 an den befannten Sanımler, Herrn 

Conſt. de Muyfer, Oberbetriebsingenieur zu Petingen, über. 

Die hervorragenden Dienfte, welche Elg Heinrich der 

Numismatik leitete, bradpten ihm Auszeichnungen jeitens 

vieler gelehrten Gejellichaften ein. Er war, wirflicdies Mit- 

glied der Gejellichaft zur Aufſuchung und zur Erhaltung 

der hiitoriichen Monumente im Großherzogtum Luxemburg, 

deren Conjervator-Sefretär er einige Jahre” hindurch war ; 
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ferner war er correspondirendes Mitglied der Geſellſchaft 

für die Erhaltung der hiltorifchen Monumente und Kunſt— 

gegenftände in der Provinz Luremburg zu Arlon ; correspon- 

direndes Meitglied der Geſellſchaft für nützliche Aufjuchungen 

zu Trier; correspondirendes Meitglied der akademijchen Ge: 

jellichaft zu Cherbourg. 

Eltz Deinrich veröffentlichte : 

1. 

9, 

10. 

Über den früheren Kulturzuftand der Ardennen und das 
gejchäftliche Leben des Landmannes im Luxemburger Lande. 

(Programm der Ackerbauſchule in Echternach. 1865—66, 

S. 49—79 in 4°). 
’ 4 — 

. L’abbayt de S. Willibrord et la procession des saints 

dansants d’Echternach. V. Bück. 1861. 36 p. in 8°, 

. Extraits des archives de Vianden und zwar: 

a) Drdonnanz betreffend das Kartenfpiel, 

b) Droits de la justice de Vianden, 

ec) Wunderbare Heilung eines Lahmen. 

(Publ. arch. tome XIII p. 124—127). 

. Notice neerologique sur le Dr. Ch. G. Elberling. (Publ. 

t. XXVIII. 1873 p. V—VIIL) 

. Deux monnaies inedites. Publ. t. XXVIII (1873), p. 

305— 306. 

’. Die wichtigiten Eremplare in der Sammlung römischer 

Münzen des Dr. Eiberling. II. Abteilung. Münzen des 

römischen Naiferreiches, aus dem Nadylaß des Verfaſſers 

zufammengeftellt und herausgegeben von H. Elek. (Publ. 

t. XXIX (1874) p. 215— 255). 

. Seigneurie de S. Vith à propos de deux monnaies. 

(Publ. t. XXIX (1874) p. 257—293). 

. Notice sur un depet de monnaies du XV® siecle, de- 

eouvert à Clemeney en 1877. (Publ. t. XXXII (1877) 

p. 205— 219. 

Monnaies luxembourgeoises frappees ä Marche. Lettre 

a M. Chalon, president de la soeiété royale de numis- 

matiqne. Bruxelles 1870, broch. in 8°. 

Seconde édition des planches des monnaies luxem- 

bourgeoises. (23 planches), 18%. 
En 

Dem Archiv des Institut hist. zu Luremburg hat H. Eltz folgende 

Manuskripte als Sejchenf übergeben : 

J. 1857. Mittelpreis der Früchte in Vianden von 1761 bis 

1794. (Bgl. Publ, t. XIII, p. XXXII). 
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2, 1858. Folgende Dokumente über Vianden (Vgl. Publ. t. 

XIV. p. XXXVII, n.e 4. 

a) Registre tenu par le metier des tisserands. 17, 

b) 

e) 

siccle. Noms de eeux qui ont étè admis commne 

drapiers on comme apprentis. 

Bruxelles, 5 fevrier 1596. Lettres patentes par 
lesquelles Philippe II, roi d’Espagne, accorde 

aux drapiers de Bastogne, le droit de visiter 

les draps qui sont exposes aux foires de cette 

Yılle. .... 

11 mars 1633. Charles d’Appleter, seigneur d’Au- 

tel, bailli en chef de la ville et du comte de 

Vianden, permet aux fabricants de drap de Vian- 

den, de fabriquer une etoffe dite „Stommet* et 

Manuserit sur parchemin, 15° siccle, eontenant 

une liste de personnes de Vianden et environs, 

ayant fait partie d'une confrerie, 

14 septembre 1679. Philippe Geisen charge Hans 

Frederie Knauf, notaire a Vianden, . . . . de se 

rendre le 15 septembre & la foire d’Einelter et 

d’y faire la visite des draps qui y sont exposes 
en vente par les drapiers de Vianden ou d’autres 

lieux. .... 

3 mai 1458. Jean, comte de Nassau, de Vianden 

et de Dietz fait eomnaitre qu'il approuve les sta- 

tuts de la eonfrerie des tisserands en laine et en 

toile, erigee à Vianden, le jour de s. Vith, du 

consentement de Tielman de Ruldingen, son 

bailli a Vianden et de feu Jean, bätard de Nas- 

sau, en son vivan., receveur au dit lieu. Orig. 

parch. 

3. 1859. (gl. Publ. t. XV, p. XXIII, n° 23. 

Deux actes du XVTI®e sieele eoneernant la ville de 

Vianden et partieulierement la fondation Tandel. 

(Fortiegung folgt.) 

5 
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Eppes Klöngs vum Mond’ a vun de Sti®ren. 
(Schlöflidche.) 

De Mo"nd, den älen Näschtert, 

Streekt d’Nu®s schonn aus der Woll’k eraus. 

Schlöf, Könnche, schlöf! 

Sein A blenkt an der D£ischtert, 

No alle Seite kuckt dé Schaus. 

Schlöf, Könnche, schlöf! 

2. 

Rondöm de Papp stin t'Kanner, 
Vill däusend Stiere klöug a grouss. 

Schlöf, Könnche, schlöf ! 

Dei passen op net manner 

A si 'wei hien och gräd 'so® los. 

Sehlöf, Könnehe, schlöf! 

Au d’blö Karteng vum Himmel 

Mat Nöle si sech Lécher mä’n. 

Sehlöf, Könnche, schlöf ! 

Do lüsse s’all eng Grimmel 

Eraus mat hire Schelmenä’n. 

Sehlöf, Könnche, sechlöf ! 

4, 

Ass d’Welt pechselhwärz heinidden, 

Da wächt de Mond als Polisbutt. 

Schlöf, Könnehe, schlöf! 

E könt eröf geridden 

A schilzt eran dürch t’Fensterlu®d. 

Sehlöf, Könuche, schlöf! 

5. 

Wann t’Kanner Dodo mächen, 

Da reit en hem 'rem a sei Reich. 

Sehlöf, Könnehe, schlöf! 

A wann e quescht wellt wächen, 

Dät set bien daun dem Hörrgott gleich. 

Schlöf, Könnche, schlöf! 
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6. 

Kuck, Mond, we! bräf ass t’Könnchen ! 

Et mécht söng Äerche schein zon, 

Sehlöf,-Könnehe, schlöf ! 

Nach &mol lächt sei Mönnchen, 

Da lät seng Gabber an der Ro“. 
Sehlöf, Könuche, schlöf ! 

Euſtach von Wiltheims hiftorifdye Werke 
veröffentlicht von Jakob Grob. 

Fortſetzung.) 

Ermeſindis, des Grafen Walrami Witwe, hat die Tage ihres Le— 

bens die Regierung der Grafſchaft Lutzemburgh geführt. Sie hat das 

Kloſter Bardenburgh bei Arle für geiſtliche Jungfrauen des St. Bernardi 

Ordens!) geſtiftet,) und dort ihre Tochter. . . . . zur Äbtiſſin beſtellt.ꝰ) 

1) Wenn auch der hl. Bernard nicht der Gründer des Ciſterzeiner-Ordens geweſen, 

deſſen Stifter iſt der hl. Robert, ſo ward dennoch dieſer Orden, nach dem eigentümlichen 

Gepräge welches der bl. Bernard von Clairvaux ihm aufdrückte, auch vielfach Orden 

von Glaravall, oder auch Bernbardinerorden genammt, wie bier Wiltheim es thut. 

2) Daß Gräfin Ermeftindis dir Stifterin des Klofters von Clairefontaine ift, das bezeu— 

gen die echten Clairefontainer Urkunden, vor allem die Beftätigungsurkunde des Erzbiſchofs 

von Trier, Arnold, aus dem Jahre 1251(P. Goflinet, Cartulaire de Clairefontaine, 

Arlon 1877, p. 9.) wo es heißt: Novum Castrum, situm prope Arlons, quod pie 

reeordationis Irmengardis . . . devotissime inchoavit*. Tiefe jelben Worte zeigen 

aber auch, dat die Stiftung in den lebten YVebensjahren der Gräfin Ermelinde ge— 

fcheben. Wohl kennt man eine Beftätigungsurfunde der Abtei durch den Markgrafen Wal: 

ram von Arl, von 15. Januar 1214 (Würth-Paquet, Table chronologique, No 40, 

Publieations de la Seet. bist. T. 14, p. 76). allein dieſelbe tt das Werk eines 
TFälichers aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts, gleidnvie eine Reihe anderer Ur: 

funden derjelben Abtei. (Man vergleiche bierüber P. Goffinet, Cartulaire de Claire- 

fontaine p. 5— 7). Die erſte echte Urkunde des Kloſters Clairefontaine, abgejehen von 

dem Teftamente der Gräfin Ermefinde, welches ja auch mit mehr oder weniger Rechte 

angefochten wird, ift die angezogene Urfunde des Erzbiſchofs ron Trier vom 1. Oltober 

1251. 

3) Die erfte urkundlich nachweisbare Oberin von Clairefontaine ift die Äbtifin 

Hauwis, welde in einer Urkunde von 25. April des Nabres 1257 genannt wird, 

(Goffinet, Cartulaire de Clairefontaine p. 35). Ob und in weldiem verwandticait- 

lichen Berhältniffe felbe zur Gräfin Ermefinde geftanden, darüber fehlen jede fichere 

Angaben. Daß diefe Hauwis aber auch die erſte Abtiffin geweien, läßt ſich ebenſowenig 

beweiſen wie widerlegen. Wenn Wiltheim bier fchreibt. daß Ermelinde in Glairefon- 

tame „ihre Tochter... . . zur Äbtiſſin beftellt“, ſo folgt er darin der Überlieferung 
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Auch hat fie diejer Stadt noch folgendes Privileg gegeben!) : 

In nomine sanete et indiuidue 

Trinitatis. Ermesendis, comitissa 

lucenburgensis, omribus in per- 
petuum. Notum volumus 

vniuersis Xpi fidelibus, tam pre- 

sentibxs quam futuris, quod 
nos paci et quieti burgensium 
nostrorum in Lucenburg provi- 

dere satagentes, ipsos libertatis 

ESSC 

priuilegio deereuimashonorandos, 

libertatem ipsis coneessam, neenon 

et seruitia et suc- iura nobis 

cessoribus nostris comitibes vel 

Im Namen der heiligen und un: 
getheilten Dreifaltigkeit. Ermefindis, 

Gräfin von Luxemburg, Allen auf 

immer. ?; Wir wollen, daß es allen 

Chriftgläubigen, gegenwärtigen wie 

zufünftigen, bekannt jei, daß wir, 

bejtrebt, den Frieden umd die Ruhe 

unjerer Bürger zu Luxemburg zu 

jihern, bejchloffen haben, diejelben 

mit dem Worrechte der Freiheit zu 

ehren und im MNachfolgendem klar 

darlegen die ihnen gewährte Freiheit, 

jowie auch die Nechte und Dienite, 

des Klofters Glatrefontaine, welche Margaretha von Gorch, Äbtiffin von Klairefontaine, 

in einem Briefe an Bertels zum Ausdruck bringt. Bertels hatte fich an ſie gewandt, 

um für feine Luremburger Gefchichte genauere Angaben über die Stiftung von 

Klairefontaine zu erhalten. Sie antivortete ihm, wegen der Sriegsgefabren jeien 

die Urkunden des Klofters an einen ficheren Ort gebracht, fie könne diefelben daher 

nicht einfeben, dann ſpricht fie auch von der erften Abtiffin und deren Berwandt- 

ichaft. Der Satzbau des Briefes it aber ettvas unflar und man fann nicht leicht ent: 

fcheiden, ob fie jagen will, diejelbe jei die Tochter der Ermefinde oder die des Sohnes 

der Ermefinde In der That war eine Tochter Heinrichs, des Sohnes der Ermefinde, 

Johanna mit Namen, Abtiffin in Claivefontaine aber erft gegen Ende des 13. Jahr: 
hunderts. Selbe wird als AÄbtiffin genannt zum Jahre 1297 und noch zum 3. Juli 

1310. Über ibre Verwandtichaft aber gibt Auskunft eine Urkunde vom Juli 1302. 

(Die Urkunden fiche bei P. Goflinet, Cartulaire de Clairefontaine, S. 9, 103 und 

121.) 

1) Das Original der ;Freibeitsurfunde der Gräfin GErmefinde für Yuremburg 

ziert noch beute, wohl erhalten, das Archiv der Stadt Yuremburg. Die Pergamenturkunde 

ift der beileren Erbaltung wegen, im den Falten war jelbe an einigen Stellen gebro- 

chen, ſchon vor Zeiten auf Leinwand aufgezogen worden. Deshalb wird denn auch hier, 

wie bei den vorigen Urkunden wo das Original noch erhalten, der Tert nach diefem 

jelbit gegeben. Die Auflöfung der ziemlich zahlreichen Abkürzung, find wie gewöhnlich 

curſiv gedrude. Ebenfo wird, wie auch bei den früheren Urkunden, eine möglichft wort: 

getreue Überſetzung derfelben gegeben. Daß eine Solche Überjegung keine leichte Sache ift, 
geht wohl ſchon aus dem Umjtande hervor, daß, anfer einer alten mangelbaften Überfetsung 
der Freiheitsurkunde aus dem 16. Nabrhundert, welche im Cartulaire de la ville de 

Luxembourg zum Abdrude gebracht. worden, ſich noch Niemand an eine Überfegung 

der älteren Iuremburger Urkunden berangewagt bat. Etwaige Mängel an diefen Üüber— 

fetungen wird man alfo gerne nadjichen, 

2) Bei dieſem „omnibus in perpetuum it zu ergänzen ad meinoriam zum 

Gedächtnis, oder auch salufem nostram unseren Gruß. Dieſes Feblen eines 

ergänzenden Beiwortes ift aber feine Cigentümlichkeit diefer Urkunde, fondern ſelbe 

fommt bäufig vor in den Urkunden der damaligen Zeit, man vergleiche nur den 2. 

Band des Mittelrheiniichen Urkundenbuches und man wird zahlreiche Beiſpiele finden 

von dieſem „in perpetuum*, PO 
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Se 

eomitissis lucenburgensibus, si co- 

mes non erit, in posterum inpen- 

denda in subsequentibus deela- 

rantes, 

Scabini et burgenses iusti- 

eiarium eligent, qui sit einsdem 
libertatis cum ipsis presentan- 
dum domino loei et instituendum 

ab ipso. Is iuratus custodiet iura 

eomitis vel comitisse, neenon et 

iura burgensium et libertatem 

ipsorum, duraturas in offieto suo 

tantum per annum nisi com- 

muniter assenserint dominzs locı, 

seabini et burgenses, quod ulterius 

debeat perdurare. 

Scabini instituentar iuxta for- 

mar hactenus obseruatam; qui 
eustodiantiura dominiveldomine, 

item aduoeati de lucenburg, nee- 

non et burgensium iura. Consilium 

etiam de ferendis sentenciis et 

eonsultationes juris querent et re- 

eipient, ubi et sicut hactenus 

weiche (von ihnen) in Zufunft den 

Zuremburger Grafen und Gräfin- 

nen, falls fein Graf jein jollte, zu 

leiten find: 

Schöffen und Bürger jollen den 

Richter I wählen, dieſer ſoll aus 

der nämlichen Freiheit fein, durch 

jelbe dem Ortsherrn vorgeitellt und 

von ihm eingelegt werden. Er joll, 

nach dem er beeidigt®) worden, die 

Nechte des Grafen oder der Gräfin 

jowie aud) die MNechte der Bürger 

und deren Freiheit wahren; er wird 

nur ein Jahr im Wınte verbleiben, 

es jei denn, daß gemeinichaftlic, zu: 

ſtimmen würden der Ortsherr, die 

Schöffen und die Bürger, daß er 

länger amtiren jolle. 

Die Schöffen ſollen  eingejegt 

werden nach der bis an beobachteten 

Weiſe.“) Sie jollen wahren die 

Rechte des Herren oder der Derrin, 

ebenjo des Bogtes von Yuremburg 

und auch der Bürger Rechte. Auch 

jollen fie Enſcheid über die zu füllenden 

Urteile und Nechtsgutachtent) juchen 

1‘ Justiciarius, Richter, er war das Haupt der Stadtverwaltung. Seine Stellung 

entfprady in etwa dem umferer heutigen Biürgermeifter, ebenjo wie die der früheren 

Scöffen, in etwa der unſerer jeßigen Gemeinderäthe entipricht, nur daß Michter und 

Schöffen auch noch richterliche und notarielle Befugniſſe hatten. Wie aus den nun 

folgenden Beitimmungen erbellt, wählten Schöffen und Bürger gemeinjchaftlich den 

Justieiarius, den Michter, aus den Yuremburger Bürgern, jedoch bebielte ſich der 

Landesherr deffen Beftätigimg vor. 

2) Im Cartulaire de la ville de Luxembourg, Seite VIT, iſt die Eidesformel 

des antretenden Richters abgedrudt, twie folche im Anfang des 18. Jahrhunderts üblich 

var. . 

3) Aus dem zweimal gebrauchten Ahactenus, bis an, gebt klar hervor, daß der 

Schöffenrath nicht erit von Ermeſinde angeordnet worden, fondern, daR er ſchon vorher 

beitanden und dan feine Befugniſſe ihm nur von Ermeſinde bejtätigt wurden, wie über: 

haupt die Schöffen nicht etwa den Städten oder Freiheiten (d. h. den Orten, welche 

einen Freiheitsbrief erbalten hatten) eigen find Die Schöffenbank ift eine urdeutſche 

(Finrichtung, welche von Karl dem Großen vervoltfommenet worden it. 

4) Es it dies wohl das wichtigite Recht dev Schöffenbant „das Recht zu weiſen“ 

d. h. das Gewohnheitsrerht für Herrn und Untertbanen verbindlich feftzulegen, wie fie 
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querere et récipere consueuerunt. und finden, wo und wie ſie bis an 

zu juchen und zu finden gewohnt 

waren, 

Burgenses dieti assensu com: Durch gemeinjame Zuftimmung 

muni in hoe contenerwnt, quod find die genannten Bürger über 
nobis et successoribus nostris do- folgendes übereingefommen '), daß 

es in den Weistümern getban, welches Erimefinde bier auch dem Luremburgrr Schöf: 

fenrath, nicht erſt gibt, fondern anerkennt mit den Worten: consultationem juris querent 

et reeipient ubi et sicut hactenus querere et recipere consueverunt. 
1) Dieie Worte „Burgenses dieri assensu communi in hoc eonvenerunt“, 

Durd; gemeinfame Zufimmung find die genannten Bürger über Folgendes übereinge 

kommen“ find gefchichtlich wahl die wichtigften der ganzen Urkunde, denn fie bezeichnen 

diefe fogenannte Befreiungsurkunde als ein zweifeitiges Übereinfommen, 

als cinen bilateralen Bertrag, ganz im Gegeniage zu dem was gewöhnlich ange 

nommen umd gelagt wird. Man ift gewohnt die FFreibeitsurfunde als einen gratiojen 

Alt des Herrichers zu betvadjten, Wenn meiftens das Verhältnis des Hörigen zum Herrn 

fo dargeftellt wird, als habe noch im 13. Jahrhundert demielben unbegrenztes Hecht auf 

Lieferungen und Frohndienſte augeitanden, fo it das eine vollftändige Berkennung des that- 

fächlichen Zuſtandes, es iſt einer von jenen Geſchichtsirrthümern, welche eine oberflächliche 

Geſchichtsmacherei verfchuldet und die immer weiter gefchleppt werden, ichon Jalob Grimm 

eiferte gegen das ſinnloſe, ungerechtiertigte Bild, das man von den mittelafterlichen Zu: 

ſtänden entwarf, fo fagt er beiipielsweile über das Hörigenverbhältnis: „Bier blos das 

Nechtsverhältuis (dev Hörigen) berübrend, glaube ich, die Hörigkeit und Kuechtſchaft der 

Dergangenheit war in vielem leichter und liebreiher als das gedrükte Dafein 

unferer Bauern und Fabriktaglähner.* (Deutiche Rechtsaltertbümer von Jakob Grimm, 

Söttingen 1854. © XV, Aumerfung 2) Und Jakob Grimm jagt das mit vollem 

Rechte, denn auch angenommen dem Seren hätte noch damals das unbeftrittene echt 

zugeftanden, feinen Hörigen nad Gutdünken Yieferungen nnd Frobndienfte aufzuerlegen, 

fo wäre ein ſolches Hecht damals vollitändig illuſoriſch gemacht worden, durch die Leichtig— 

feit mit welche ein jeder Hörige feinen Herren nach Belieben wechfeln fonnte, Kaum das eine 

oder andere Torf gehörte ganz demfelben Herren, wegen der geringen Bevöllerung aber 

wurde nur ein Theil des Bodens bearbeitet und jeder Herr war frob fo vice Leute 

aufzunehmen, wie nur möglich, denn nach der Zahl der Untertbanen, nicht nad) der 

Ausdehnung des Beſitzes berechnete fi die Macht und aud das Einkommen des 

Herren. Feder Hörige fonnte, wern es ihm beliebte, mit feinen Möbeln und Biebftande 

auf umd davon geben, ein benachbarter Herr wies ihm gerne Yand an, die neuen 

Nachbaren halfen nach Yandesütte beim Aufbau des Haufes und der neue Wohnfig 

war fertig, während dev chmalige Herr das Nachiehen hatte, Wie der Schlußpaffus 

eben unserer Befretungsurkunde zeigt, hatte der Graf von Puremburg nicht einmal die 

Macht, feine Vaſallen zu verhindern, feine eigenen Yente bei fi aufzunehmen. Dics 

Alles war dann Urſache, welde kräftiger als das ftärkite Gefeg den Herren zwang, 

feine Untertbanen mit Milde zu behandeln und die von den Unterthauen zu forderenden 

Yieferungen und Frohnden auf das möglichite zu beſchränken und deßhalb ſehen wir 

denn auch bier, daß der Herr von Yuremburg, die von den Yuremburger Bürgern 

zu letftenden Yieferungen und Ariegsdienite nicht einfeitig feitfegt, Tondern wie die Ur- 

kunde ausdrücklich bervorbebt, ielbe von den Bürgern durch gemeinfamen Beſchluß ſich 

betwilligen läßt, durch welche Berwilligung aber dieſe Urkunde zu einem zweifeitigen 

Vertrage wird. Auf die Urſache dieſer Befreiungsurkunde wird weiter unten in der 

Schlußanmerkung noch zurüdgelommen werden. 

e R Ss 80 



a 

TC 

minis de lucenburg quilibet bur- 

gensis singulisannis in perpetuum 

dabit xırjei® denarios Iucenber- 

genses ejus ponderis juxta quod 
marca valeat XXVI  solidos 

et octo denarios, medietate so- 

luenda infra oetavas sancte 

Walpurgis, et reliqua medietate 

infra octavas sancti Remigii. Et 

fuerit fac- 

ta solutio, in erastino dietarum 

si termino suo non 

oetavarum pvescripta assizia du- 

plieata solvetur. Justieiarius et 

scabini hanc assiziam colligent, 

ipsam dominis lucenburgensibus 

reddituri. 

Quaeunque re uendita in uilla 

lueeuburg vel leuca bannali, 

excepta annona, burgensis uen- 

dens qui est de libertate uille, 

xxti solidis dabit duos de- 

narios; de xveim solidis et sum- 

de 

ein jeder Bürger, auf immer, jedes 

Jahr uns und unjeren Nachfolgern, 

den Herren von Luxemburg, geben 

joll vierzehn luxemburger Denare!) 

von ſolchem Gewichte, daß die Mark 

(Silber) jechs und zwanzig Stüber 

und acht Denare gelte.) Die eine 

Hälfte joll innerhalb der Walpurgis» 

Oftaved) und die andere Hälfte 
innerhalb der Remigius-Oktave nt: 

richtet werden, und falls an jeinem 

Erfalistage die Zahlung nicht ge— 

ichehen fein sollte, muß am Tage 

nach den genannten Dftaven die 

vorgejchriebene Umlage doppelt ent: 

richtet werden. Der Richter und die 

Scöffen werden dieje Umlage ſam— 

meln, um diefelbe dem Herrn von 

Luxemburg zu übergeben. 

Innerhalb der Stadt Luxemburg 

und der Barnmjtunde wird jeder 

Bürger, welcher aus der Freiheit 

der Stadt iſt, von allem was ver: 

fauft wird, mit Ausnahme der 

Brodfrucht, von je zwanzig Stüber 

1) Tiefe Abgabe ift der fogenannte Herdpiennig und wurde bezahlt von jedem 

Luremburger Bürger der einen eigenen Haushalt führte, alſo ein eigenes Feuer, einen 

eigenen Herd anzündete, woher dev Name Herdpfenmig. 

von 14 Denare anbelangt, fo kann man fich am 

wenn man berücfichtigt, daR das Malter Weizen damals vier Stüber galt, der 

ber oder Silberjolidus 12 Denare zäblte, alio das Malter Weizen 48 Denare 

14 Tenare jomit den Werth von nicht ganz drei Seſter Weizen, genau 

Was die Höhe dieſer Stener 

beiten einen Pegriff davon machen, 

Stü⸗ 

galt, 

21, Selter, 

darftellten. 14 Denare alfo im heutigen Gelde etwa 8 bis 10 Franken daritellen. 

2) Wie noch beute, jo war auch im Miittelalter, der Werth des geprägten Geldes 

Schwankungen unterworfen, nur daß man heute diefe Schwankungen nach Prozenten 

berechnet und von foviel Prozent Agio oder Disagio jpricht, während man im Mittel 

alter dieie Schwanfungen ausdrüdte, indem man fagte, wieviel Drnare man für das 

Pfund Silber oder das halbe Pfund Silber, „Die Mark“ geben müffe, fo bier für „die 
Mark“ das halbe Pfund Silber 26 Stüber und 8 Tenare oder 320 Denare, denn der 

Silberftüber wurde nie geprägt. 

3) Da Walpurgis-Tag auf den 2. Mai fällt, fo waren die erſten fieben Tenare 

des Herdpfenniges zwiſchen dem 2. und 9, Mat zu entrichten, die andere Hälfte vom 1. 

zum 8, Oftober, das Felt des bi. Nemigius wird befanntlih am 1. Oklober gefeiert. 
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ma  ulteriori ad 

solidos dabit 

xeim solidis et ulteriori 

usque ad xvei= solidos unum de- 

usque xx" 

tres obulos; de 

summa 

narium; de va" solidis et summa 

ulteriori ad xee® solidos 

unum obulum; de 

va“ solidos nichil 

tamen 

use 

summa infra 

soluetur. Si 

pluribus  venditionibus 
factis infra annum simul conpu- 

tatis reeipiantur v9“ solödi, de 

ipsis solueter unus obnlus, et qui 
plus uendiderit, plus solvet iuxta 

modum istum. Si quis ven- 

ditione, quam feeit occultata, assi- 

soluerit, ziam prelibatam non 
super hoc eonuictus ipsam assi- 

ziam soluet, et niehilominus va" 

solidos pro emenda. Emptor in 

dieto easu niehil soluet. 

Qnieunque burgensium deliber- 

tate Iucenburgensi vendere uolue- 

rit annonam infra lJucenburg uel 

uendet leueam bannalem, eam 

ad mensuram comitis uel vomi- 

tisse ; et burgensis de Iucenburg 

emptor «quinqwagesimam  par- 

tem eius annone, quam emit, so— 

Iuet comiti uel comitisse; et si 

zwei Denare geben ;') von 15 Stü- 

ber und einer größern Summe 

bis zu 20 Stüber, 3 Obolen ; ®; 

von 10 Stüber und einer größeren 

Summe bis zu 15 Stüber, einen 

Denar; von 5 Stüber und einer 

größeren Summe bis zu 10 Stü— 

ber, einen Obol; von einer Summe 

unter 5 Stüber wird nichts bezahlt. 

Wenn aber von mehreren Verkäufen 

innerhalb eines Jahres zuſammen— 

gezählt, mehr erlöft wird denn 5 

Stüber, ſoll von dieſen ein Obol 

gezahlt werden und wer mehr ver: 

kauft, joll nach jenem Verhältniß 

mehr bezahlen. Wenn jemand von 

einem Berfaufe, welchen er im ver: 

borgenen gethätigt, die vorgenannte 

Auflage nicht bezahlt, und deſſen 

iiberführt wird, jo joll er dieje jelbe 

Auflage bezahlen, und nichts deſto— 

weniger nod) 5 Stüber als Buße. 

Der Käufer bezahlt in gejagtem 

Falle nichts.®) 

Jeder Bürger aus der ‚Freiheit 
Luxemburg, welcher innerhalb Yu- 

remburgs, oder der Bannjtunde, 

Brodfrucht!) verfaufen wollte, Toll 

diefe nad) dem Maße des Grafen 

oder der Gräfin verfanfen und der 

faufende Luremburger Bürger joll 

dem Grafen oder der Gräfin den 

90, Zeil der Brodfrucht bezahlen. 

1) Da der Stüber 12 Denare zäblte, fo waren von 240 Denare zwei zu bezahlen, 

alfo nicht gerade ein Prozent, genau 0,833°/.. 

2} Der Denar zählte 2 
Verkauf von 15 bis 20 Stüber. 

Tbofen, alio waren 1'/, Denare zu bezablen von einem 

3) Nämlich im Gegenſatze zu der gleich folgenden Beſtimmung beim Berfaufe von 

"rodfricht, wo der Käufer nicht der Verkäufer die Steuer bezahlen muß, während beim 

Verkauf aller anderen Sachen der Käufer dielelbe zu entrichten bat. 

4) In jener Zeit bildete der Aderbau die Hauptbeſchäftigung der Yuremburger 

Bürger. 
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emptione, quam feeit oceultata, 

assiziam non soluerit, super hoc- 

eonuietns ipsam assiziam soluet, 

et nichilominus vi" solöidos pro 

emenda. De annona empta de- 

nari non soluenter, sed tantum 

assizia prenotata. 

Burgenses de lucenburg, moni- 

tione octo dierum premissa, ibunt 

adexpeditionem domini vel domi- 

ne de lucenburg, primis octo die- 
bus de suo sibi prouidentes. Prima 

nocte si ad locum ipsis nomina- 

tum peruenerint, cum aliis pabu- 

lum aceipient; qui vero prima 
nocte ad locum nominatum non 

peruenerint, in omnibus de?) suo 

sibi prouidebunt illa noete. Aliis 

vero septem diebus sequwentibus 

pabulum aceipient ubi habere 

poterunt cum  aliis. 

in eadem expeditione. 
uero octo diebus quamdiu erunt 

in eadem expeditione, ipsos do- 

qui sunt 

Elapsis 

minus vel domina lucenburgensis 

in omaibus procurabit. Burgensis 

qui ad vocem preconis ville ad 

expeditisnem domini wel do— 

mine de lueenburg non ierit, si 

sit eques, xeen solzdos, si pedes 

va" solrdos soluet pro emenda, 

nis? ex e ‚usa legitima tuerit pre- 

ped itus. 

1) Nämlich die vorbin erwähnte Abgabe von 2 Denare von 20 

Wer aber von einem Kaufe, welchen 

er im Werborgenen gemacht, dieſe 

Auflage nicht bezahlt und defien 

überführt worden ift, der joll dieje 

Auflage bezahlen und nichtsdefto- 

weniger 5 Stüber als Buße. Von 

gefaufter Brodfrucdht werden Die 

Denare ') nicht bezahlt, jondern 

blos die vorgemeldete Auflage. 

Nach einer voraufgejchieten Auf: 

forderung von acht Tagen, müſſen 

die Luxemburger Bürger an jedem 
Kriegszuge des Herren oder der 

Herrin von Luxemburg theilnehmen, 

und während der erften acht Tage 

von dem Ihrigen ſich nähren. In 

der erften Nacht, wenn fie an den 

ihnen bezeichneten Ort angelangt 

find, werden fie mit den Anderen 

die Nahrung einnehmen ; welche 

aber in der eriten Nacht an dem 

bezeichneten Ort nicht angelangt find, 

müſſen im jener Nacht in altem von 

dem Ihrigen für ſich jorgen. An 

den andern darauf folgenden fieben 

Tagen werden fie, mit den andern, 

welche an dem Kriegszuge teilneh— 

men, ihre Nahrung nehmen, wo fie 

fünnen. Nach) Verlauf diejer adıt 

Tage aber wird der Herr oder die 

Herrin von Luremburg in Allen 

für Diejelben ſorgen. Ein Luxem— 

burger Bürger welcher auf den Ruf 

des Stadtheroldes nicht zu dem 

Kriegszuge des Herren oder der 

Herrin von Luxemburg ausgerüdt 

it, bezahlt als Strafe 10 Stüber, 

wenn er ein Reiter it, 5 Stüber, 

Stüber, welche 

dev Berfänfer zu zablen hat, wo dev Verkauf der Brodfrucht ausdrüdlicd, ausgenommen 

worden ift. 

2) Tas de üft in drei unleferliche Buchſtaben hinein corrigiert. 
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ha- Quilibet 

bere potest eyquum 

burgensis qui 

et 

ram ferream, habebit ea iuxta 

armatu- 

possibilitatern suam quam mo— 

derabunter iustieiarius et sca- 

bini ville; et qui equum et ar- 

maturam ferream habere non 

potest, habebit 

lanceam et capellum ferreum, 

lusti- 

wambasium, 

secundum moderationem 

eiarii et scabinorum; et si equum 

habere debens et armaturam fer- 
ream denuntiato sibi die non ha- 

buerit, xeeu solidos soluet pro 

emenda, et v“ solidos pedes, 

si prescriptam armataram non 

habuerit denuntiato sıbi similiter 

die; nichilomines ) tamen in 

sequenti quindena habere debe- 

bunt equos et armaturas iuxta 
modum prelibatum; et si hoc 
neglexerint, eques xeen solido- 
rum et pedes vaue solidorum 

emendam soluet elapsa quindena, 

multiplicandam de quindena in 
quindenam, quamdiu equos et ar- 

maturas sibi neglexerint procu- 

rare. 

Burgenses eomiti suo dabunt 

ije libras Inceburgenses, quando 

et 

masculus 

fit miles, eomitisse, si non 

sit vomes,  totidem 

libras eum primum nubet, et si 

seeundo nupserit, nichil dabunt 

eidem. Si comes seperdlieti loci 

habeat plures filios militateros, 

1) Tas zweite i it aus o corrigiert. 
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wenn er ein Fußgänger iſt, außer 

er jet durch eine gerechte Urſache 

verhindert. 

Jeder Bürger welcher ein Pferd 

und eine eijerne Waffenrüftung 

haben fann, wird eine jolche nad 

Möglichkeit haben; iiber welche Mög— 
lichkeit Richter und Schöffen zu 

befinden haben. Wer Pferd und 

eiierne Waffenrüftung nicht haben 

fann, gemäß dem nticheide -von 

Nichter und Schöffen, ſoll Wams, 

Lanze und eiferne Sturmhaube haben. 

Wer Pferd und eilerne Waffenrit- 

tung haben joll, jelbe an dem ihm 

beftimmten Tage aber nicht hat, zahlt 

als Buße 10 Stüber, und 5 Stü— 

ber zahlt der Fußgänger, welcher 

an dem ihm ebenfalls bejtimmten 

Tage die vorgeſchriebene Waffenrü— 

tung nicht hat; nichtsdejtoweniger 

müſſen fie in den nächjten vierzehn 

Tagen, gemäß der gemeldeten Weife, 

Pferde und Waffenrüftungen haben, 

und falls jie das unterlaffen, joll, 

nach Verlauf der vierzehn Tage, der 

Meiter 10 Stüber und der Fuß: 

gänger 5 Stüber als Buße zahlen, 

welche Buße von vierzchn DTageu 

zu vierzehn Tagen zu vervielfälti- 

gen it, Fo lange fie es unterlaffen, 

Pferde und Waffenrüftung ſich zu 

verichaffen. 

Die Bürger geben dem Grafen, 

wenn er zum Nitter geschlagen wird, 

zweihundert Luxemburger Bund, 

und der Gräfin, falls fein männ— 

licher Graf vorhanden, ebenjo viel 

Bund, wenn fie zum erjten Male 

heiratet, und wenn fie zum zweiten 

Male heiratet, geben fte nichts. Wenn 
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soli primogenito dabuntur ije 

libre, quando fit miles, similiter 
et filie primogenite cum primum 

nupserit, nullo filio existente. 

Burgenses memorati eundem 

usum habebunt in aquis paseuis et 
nemoribus domini uel domine de 

Lucenburg, quem hactenus habue- 

runt, hoc excepto, quod in loco 
qui de Ham et 
sanuiler ex una parte usque ad 

Grangiam dieitur 

tisse et ab hac usque ad Gran- 

protenditur 

que comi- 

eiam abbatis; deinde ad fo- 

restam domini de Lucenburg, 

usque ad viam epternacensem, 

quz? loeus ipsi 

domino pro warenna. Nullus bur- 

reservatus est 

gensis venabitur cum canibus, 

retibes, saceis, uel alio quoeunque 

instrumento, emendam va“ soli- 

dorum soluturus si deprehensus 

fuerit aliquid facere 

premissorum. Ibidem tamen po- 

venando 

terunt aceipitre vel aliis uolu- 

eribus aucupari. 

Item comes vel eomitissa lu- 

cenburgensis pro voluntate sua 

eligere potest quatuor uel plu- 

res de libertate ville, de con- 

silio tamen Justieiarii senbimo- 

rum et 

ligent 

1 
9 

burgensium, qui col- 

assiziam prouenientem de 

— — 

der Graf des oftgenannten Ortes 

mehrere Söhne hat, welche zum 

Ritter geſchlagen werden ſollen, ſo 

werden nur dem Erſtgeborenen die 

zweihundert Pfund gegeben, wenn 

er zum Ritter gemacht wird, ebenſo 

der eritgeborenen Tochter, wenn jie 

zum erjten Male heiratet, falls fein 

Sohn vorhanden. 

Die erwähnten Bürger haben 

diejelbe Nutzung der Wäſſer, der 

Weiden und der Wälder des Herren 

oder der Herrin von Yuremburg, 

wie ſie ſolche bis jegt genojien, 

diejes ausgenommen, was in dem 

Orte liegt, weldyer ſich ansdehnt 

von Hamm und Sandweiler einer: 

jeits, bis zur Scheune, weldye man 

die Grafenicheune ') nennt und von 

diefer bis zur Scheune des Abtes,?) 

dann bis zu dem Bannforſte des 

Deren von Luxemburg und bis 

zum Wege nach Echternad, welcher 

Ort den Derru zum Jagdgrunde vor: 

behalten ift. Ken Bürger darf mit 

Dunden, oder Striden, oder Süden, 

oder mit jonft einem Fangapparat 

die Jagd ausüben; er bezahlt fünf 

Stüber Buße, wenn er ertappt 

würde mit einem von dem Vorge— 

nannten, die Jagd ausübend Sie 

fünnen jedoch mit Falken oder an— 

deren Vögeln die Jagd ausüben. 

Ferner fann der Graf oder die 

Gräfin von Luxemburg, nad) ihrem 

Gutdünken, vier oder mehr aus der 

Freiheit der Stadt wählen, aber 

auf den Borichlag des Michters, 

der Schöffen und der Bürger, 

welche die von den Berfänfen cr: 

Es tft das heutige Srewelfchener, von Greven» d. h. Grafen: Scheune. 

Das heutige Pirel, es war die Scheune dev Abtei Münfter. 
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venditionibus et emendas que ex 

eisdem et ex expeditionibus jiuxta 

modum prius positum fuerint, 
persoluende, qui uero hujus- 

modi officio deputati fuerint, 
habebunt VI denarios commu- 

niter de qualibet emenda ; 

AMMO- 

per 

comitem vel comitissam 

uendi, si omnes uel aliquis ipso- 
rum insufliciens fuerit, de con- 

silio tamen Iustieiarii, seabinorum 

et burgensium. 

Nullus manebit apud lucenburg 

infra muros et extra muros, nist 

sit burgensis et de libertate de 

lucenburg. exceptis militibus et 
aliis qui extra cartam nomina- 

tim sunt excepti. 

Domos etiam hominusn uel mi- 

litum eomitis uel comitisse, qui 

ad ville eustodiam speeialiter sunt 
astrieti, exeipimas de libertate 

ville lieet site sint in ipsa villa; 

similiter er ortos et alia queeun- 

que ibidem habent. 

fallende Auflage erheben jollen und 

die Bußen, welche zu zahlen find 

von denjelben und von den Kriegs— 

zügen, nad) der Weiſe wie vorher 

feftgeleßt worden iſt. Welche aber 

zu diefem Amte erforen find, ſollen 

für gewöhnlid; ſechs Denare von 

jeder Buße haben. Selbe find durd) 

den Grafen oder die Gräfin abzu- 

jegen, aber auf den Borjchlag des 

Nichters, der Schöffen und der 

Bürger, fall8 alle oder einer von 

ihnen ungeeignet wäre. 

Niemand darf zu Luxemburg 

innerhalb oder außerhalb der Maue— 

ren ih aufhalten, wenn er nicht 

Bürger und aus der Freiheit Xu: 

remburg iſt, ausgenommen die 

Nitter und Die anderen, welche 

namentlicd) außer der Urkunde aus: 

genommen ſind.) 

Die Häufer aber der Mannen 
oder Nitter des Grafen, welche be- 

fonders zur Bewadhung der Stadt 

verpflichtet find, werden von der 

Freiheit der Stadt ausgenommen, 

auch wenn jelbe innerhalb der Stadt 

liegen, ebenfo die Gärten und alles 

andere was jelbe dort haben. *) 

1) Wie aus dem Vergleich mit dem nächitfolgenden Abſchnitt hervorgeht begibt ſich 

der Herr von Yuremburg durch dieſen Abſchnitt des Rechtes gegen den Willen der Lu— 

remburger Bürger Nicjtbürger innerhalb des Bezirkes der Stadt anzufiedlen,. Der nächſt— 

folgende Abſchnitt Spricht dam dementiprehend der Stadt das Recht ab, Hörige des 

Grafen zu Luremburg den Aufenthalt zu geftatten. 

2) Nach einem Urtheil des Provinzialrates von 1534 gab es damals vier Wohnun— 

gen folder Bırglebenmänner, das cine derjelben war das Schloß Daubenfeld, welches 

in der Nähe der heutigen Villa de Gargan lag. Deffen Bewohner machten damals dies 

Recht der Exterritorialität vom Gebiete dev Stadt, wie jolches unſere Urkunde bier beſtimmt, 

geltend, und forderte demgemäß die Befreiung von den Stadtauflagen, welche ihm dann 

and) unter gewiffen Keftriftionen zugelprochen wurde, das zweite ftand wahrscheinlich 

an der Stelle des heutigen Wegterungsgebäudes, des früberen Refugium von Zt. Ma 

ximin, neben der Kirche U. V. Frau; daifelbe war um die Wende des 19. Jabrbundert 

im Befige des Haugrafen. Das dritte lag neben der St. Michaelstirche, an der Stelle 
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Villa de Iucenburg non re- 
tinebit in libertate 

comitis 

sua homines 

sui aliunde venientes, 

nee homines homirum suorum, 

nis? et ipsi homines comitis eius- 

dem in 

villis suis. Et si alterius quam 

hominces sucs teneant 

comitis uel hominum ipsius homo 

ad dietam villam se transtulerit, 

dominus loci söbi potest infra an- 

num dare lieentiam recedendi, 

quod anno elapso facere non 

unlebit. 

Die Stadt Luxemburg wird in: 

nerhalb der Freiheit feine Nieder: 

lafiung geftatten den von den an: 

derswoher kommenden Unterthanen 

des Grafen, noch den Unterthanen 

jeiner Vaſſalen, es jet denn, daß 

aud) fie den Unterthbanen des Gra— 

fen, als ihren Unterthanen, in ihren 

Städten Nufenthalt gewährten. ') 

Und wenn ein Unterthan eines an- 

deren als des Grafen, oder jeiner 

Lehensmannen jich in befagte Stadt 

begeben, kann der Derr des Ortes 

innerhalb eines Jahres denjelben 

ausweilen ?), was er nad) dem Ber: 

des ehemaligen Domtnifanerklofters am Breitenweg, und der Thorbogen im Breitenweg 

dürfte von jenem Burghauſe berftammen. Die Yage des Bierten ift dem Herausgeber 

unbefannt. 

1, Hier wird alio ausdrüdlich der Stadt Yırremburg unterfagt zu geitatten, dafs 

Hörige des Grafen ſich innerbalb der Stadt-Freiheit niederlaffen, auch die Aufnahine 

von Hörigen dev Bafalien der Luxemburger Grafen wird umterfagt, aber mit der fo 

ſehr bezeichnenden Einſchränkung, daß diefe gräflichen Vaſallen auch Gegenseitigkeit üben 

würden, und feine Hörige des Grafen bei fih aufnchmen, woraus hervorgeht, daß 

der Lehensherr als folcher feinen Lehensmännern nicht verbieten fonnte, ferne anf deren 

Gebiet geflüchtete Hörige aufzunehmen, worauf oben jchon hingewieſen worden war in 

der Anmerkung 1, Seite 580. 

2) Ter legte Sag: „Et si alterius quam comitis nel hominum ipsius homo aul 

dietam villam se transtulerit, dominus loei sibi potest infra annum dare licen- 

tiam recedendi. . . .* entipricht genau dein Text der Urkunde nur das abgefürzte sibi 

kann zweifelhaft fein, denn im Text ftcht st, fo daß diefe Abkürzung auch sui könnte 

gelefen werden ; doch weder sibi noch sui gibt einen befriedigenden Sinn. Denn mit 

sibi würde der Sat wörtlich bedenten: Wenn ein Untertbane eines andern als des 

Grafen, oder eines feiner Lehensmannen, ſich in befagte Stadt (Luxemburg) begeben, 

jo kann der Herr des Ortes (dev Graf von Luxemburg) ſich die Erlaubnis geben ſich 

zurüczuziehen.“ Alſo wahrer, Unſinn. Pit sui aber würde cs der Herr feines Ortes 

fein, und das Komplement zu recedendi müßte noch ergänzt werden, was ebenfalls 

feinen beiriedigenden Sinn gibt. Mach dem Zuſammenhang kann der Zinn freilich 

nicht zweifelbait fein, denn nadı dem Zufammenhang muß es heifen: „Wenn ein 

Untertbane eines andern als des Grafen, oder eines einer Yehensmänner ſich in befagte 

Stadt (Yuremburg) begeben jo faun der Herr des Ortes (Luxemburg) ibn 

innerhalb eines Jahres ausweiſen, was er nad PBerlauf cines Jahres nicht 

mehr thun kann. Dieje Überſetzung entipricht übrigens dem mittelaltertichen Sprachgebranche, 

denn recedere wird oft gebraucht im Sinne von removere und lieentiaré oder 

was dasjelbe tit lieentiam dare wird ebenfalls gebracht im Sinne von fortichiden, 

ausweisen, fo daß dare lieentiam recodendi eine Art von Pleonasm iſt, nur daß 

diefer Sinn, jtatt sibi. illi fordert; doch das iſt eine Verwechſelung, welche im Mittel 

alter öfter vorfommt, — jo findet man eine ähnlicher Gebrauch von ille suus für 
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Burgenses de Lucenburg, quan- 

tum ad personas et res suas 

libertate et securitate in 

tuum perfruentxr, preter ea que 

preseripta sunt et preter emendas 

que ob delite (sie) ) personarum 

abanti quo persolui consueverunt 

iuxta sentenciam scabinorum. 

Ad obseruationem igitur premis- 
sorum et maxime libertatis eon- 

perpe- 

cesse burgensibus sepedietis nos 
astrinximas corporali super hoc 
prestito sacramento ; filii etiam 

nostri Henrieus et Gerardus idem 

jurauerunt, Item Arnoldus domi- 

nus®?) .„. Rupe, Robertus de Esch, 

Henricus de hufalisia, Wirieus 

de Berreperch, Johannes 

Mourstorf. Gerardus de Mensen- 

burg, Walterus et Jofridus filii 

eius, Alexander advocataus de 

lucenburg, Walterus de welz, 

Theobaldus de falconis petra, 

de 

Soyerus de Bourscheit, Arnoldus 

de Mirabel, Cono de ovren, Ar- 

lauf eines Jahres nicht mehr thun 

fann. 

Die Bürger von Luxemburg genie: 
gen auf immer, was fie und ihr Eigen: 

tim angeht, Freiheit und Sicherheit, 

außer dem was vorgeichrieben fteht 

und außer den Bußen, welche wegen 

Vergehen der Perfonen gemäß dem 

Urtheil der Schöffen jeit Alters be: 

zahlt zu werden pflegten. 

Zur Beobachtung des Vorge— 

ſchickten und bejonderes der den oft- 

genannten Bürgeren gewährten Frei— 

heit, haben wir uns durd) förperlic) 

darüber geleiteten Eid verpflichtet; 

auch unjere Söhne Heinrich umd 
Gerard haben dies  beidyworen. 

Ebenſo Arnold, Derr von Fels,?) 

Nobert Herr von Eich,*) Heinrich 

von Houfalize, Weiric) von Berburg, 

Johann von Murftorf,) Gerard 

von Meyjenburg, Walter und Jo— 

frid deffen Söhne, Alerander Vogt 

von Luxemburg, Walther von Wilz, 

Theobald von Falkenftein, Soyer 

von Bourjcheit, Arnold von Mira: 

bel #, Cono von Duren, Arnold 

* 

im Teſtamente dev Ermesinde, Dieſes sibi bildet alſo ein paſſendes Gegenſtück zu 

dem sui der letzteren Urkunde. Und fo haben wir denn and) den Satz überſetzt wie 

der Sinn und der Zuſammenhang es fordert und das mittelalterliche Yatein es geftattet. 

(Man vergleiche über diefe Worte das Gossarium von Ducange.) Zu bemerken ift 

noch, daß genau der nämliche Sab fh in der Befreiungsurkunde der Stadt Echternach 

findet, welche überbaupt theilweiſe mit diefer übereinftimmt. 

1) delite iſt offenbar ein Schreibfehler für delicta. 

2) Zwiſchen Dominus und Rupe ift das Pergament durdjlöchert wahrſcheinlich 

ftand dort de. 

3) Wo in Betreff der Jdentifizirung der Ortsnamen fein Zweifel obwalten kann, 

wird in der Überjetung, dev beute gebräuchliche Name gegeben, fonft der in der Ur: 

funde und in der Anmerkung wird dann die nothwendige Erklärung gegeben. 

4) Eſch an der Sauer, denn Eſch an der Alzette war Beſitz der Grafen von 

Yuyemburg, und hatte auch von diefen Städterecht erhalten, wann aber, it unbefannt, 

und feine adelige Familie ift nachweisbar, weldye ſich nadı Eich a. d. A. genannt hätte. 

5) Alter Wahricheinfichfeit nad) ift es Möstroff bei Diefird). 

6) Nach de la Fontaine iſt Mirabel das heutige Mirvault, ein Hof bei Dammvilliers. 

2 588 



I 

noldus de Honheringer, Gerar- 

dus frater suus, Jofridus de 

welz, Johannes de Kalre, Theo- 

dericus de Turre, Arnoldus de 

pittingen, theoderieus de maresch, 
Walterus de Brouneshoue, Ro- 

dulfus Kalre, Godefridus 

de Villerio, Iohannes ibidem, 

Henriezs de Birtingen, Rod. de 

inailberch, Walterus de aspelt, 

Henrieus de Houckesleide, Hen- 

rieus de ham, Theoderiezs de 

visshebach, Johannes de sep- 

temfontibus, Nikolaus de vsil- 

dingen, Friderieus de ynne, An- 

selmus Brigebarrus, Cono de 
villerio, Egidius de macheren. 

God. de Brandinberch. Balde- 

winus de asp, Herbrandus de 

anblexen, Robinus de birtingen, 

Nikolaus pittingen, fideles 
nostri,?) iuraverunt quo pro 

posse suo procurabunt que pre- 
misimws observari. Horum etiam 

heredibzs, feodum suum requi- 

de 

de 

rentibas, a nobis uel suceesso- 

ribus nostris, dominis de Lucen- 

burg, idem minime concedetur 

nis? prius prestito, quod persona, 

eui succedet, prestiterit saeramen- 

von Hüncheringen, Gerard deſſen 

Bruder, Yofrid von Wilz, Johann 

von Kahler, Theoderih von Zur: 

ris "), Arnold von Bittingen, Theo: 

derich von Merſch, Walther von 

PBrunshove,?) Nodolf von Kahler, 

Sodfrid von Weiler,d) Johannes 

ebendort, Heinrich von Birtingen,*) 

Nod. von Malberh, Walter von 

Aspelt, Heinrich von Doufesleise, ®) 
Heinrich) von Dam, Theoderich von 

Fiichbad), Johann von Simmern, 

Nikolaus von Uſeldingen, Friederich 

von Ehnen, Anjelm Brigebarrus, ®) 

Cono von Weiler, Aegid von re: 

venmacher, God. von Brandenburg, 

Balduin von Asp,?) Derbrand von 
Anblenen,?) Robin von Birtingen, 

Nifolaus von Pittingen, unjere Ge: 

treuen, haben gejchworen, daß fie 

nach Vermögen Sorge tragen wer: 

den, daß das, was wir vorgeſchickt 

haben, beobachtet werde. Auch deren 

Erben, wenn jie deren Lehen von 

Uns oder unjeren Erben, den Herren 

von Zuremburg, begehren, joll dieſes 

nicht gewährt werden, es jei denn, fie 

hätten vorher den Eid geleiftet, 

welchen die Perſon, der fie nach— 

folgen, geleiftet hat. YAuch zur Be— 

1) Das Turris ift waährſcheinlich Latonr bei Birton, fünnte aber auch Weiler zum 

Thurm fein. 

2) Nach de fa Fontaine, Brunshorn, dürfte jedoch wahrjcheinficher das fpätere 

Brunsdorf ein. 

3) Welches der verichiedenen Weiler nach denen ſich verfchiedene luxemburger 

Adelsfamilien nannten, bier gemeint ift, kann nicht entichieden werden. 

4) Ob Bartringen oder Birtringen bei Ettelbrüd ift nicht zu enticheiden. 

5) Unbeftimmt, es könnte Hütterfcheid, Bezirk Bidburg fein, meint de la Fontaine. 

6, 
7) 
8) 

ift noch erhalten. 

Nach de la Fontaine Anfelm von DMandern, genannt Brife-Barre. 

Bıelleiht Ospern, fönnte aber auch das nicht ausgefchriebene Aspelt fein. 

Unbeitimmbar, vielleicht (Nieder) Anwen. 

9) Das Pergament ijt an diefer Stelle durchlöchert und nur mehr fid........ ‚sri 
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tum; ad euius rei observa- 

tionem nos efiam astrinximus sa- 

eramento. Quecunque uero nos 

et 

nostri successores apud Lucen- 

burg dominium habituri, nee eon: 

tra ipsa quiequam attempta- 
bimas seienter uel 

iuravimus inrare teuebuntur 

successores 

nostri. Si uero ex ignorantia ali- 

quid premissorum minime fuerit 

observatum, illud emendare tene- 

bimer, similiter et successores 

nostri, infra quadraginta dies, 

super hoc ex parte burgensium 

requisiti. Vt aufem hec robur ob- 

tineant perpetue firmitatis, seripto 
presenti nostrum apposuimus et 
apponi feeimas dietorum fidelium 
nostrorum sigilla. Nos etiam 

Henrieus et Gerardus filii preno- 

ininate comifisse eidem scripto 
sigilla nostra appendimus, appro- 

bantes que preseripta sunt et pro- 

testantes nos inrasse quod eadem 

observabimus. Datum apud Lu- 

Mo CC». 
quadragesimo Quarto, mense Au- 

gusto. 

cenburg, anno domini 

obachtung dieſer Sache verpflichten 

wir Uns durch Eid. Alles aber 

was Wir beſchworen haben, find ge: 

halten zu beihwören unjere Nach— 

folger, welche die Derrichaft in Lu: 

remburg befigen werden, und wijjent: 

ih werden wir nichts dagegen 

unternehmen, nod auch unſere Nach— 

folger. Sollte aber aus Unwiſſenheit 

etwas von dem Vorgeſchickten nicht 

beobachtet werden, ſind wir gehalten 

und ebenſo unjere Nachkommen, 

diefes wieder gut zu machen inner: 
halb vierzig Tagen, nadden Wir 

dazu von den Bürgern werden auf: 

gefordert worden jein. Damit aber 

diejes die Kraft fortwährender Stän- 

digkeit erhalte, haben Wir dieſer 

Urkunde unfer Ziegel!) angehängt 

und anhängen laſſen die Siegel 

unjerer genannten Bajallen. Auch 

Wir Heinridy und Gerard, die Söhne 
der vorgenannten Gräfin, haben 

unfere Siegel angehängt, alles Vor— 

geichriebene bejtätigend und betheu: 

ernd, daß mir geicdhworen haben, 

dasjelbe zu beobadhten.?) Gegeben zu 

Yuremburg im Jahre des Herrn 

1) An der Urkunde find die Yöcher von 17 Siegeln, doch find heute nur Die 

granfeidenen Schwüre von 10 Siegeln vorbanden, doc) find von 4 nur Bruchitüde und 

nur 6 Stegel mehr oder weniger ganz erhalten. 

2) Es muß auffallen, daß die Gräfin Ermefinde den Yuremburger Bürgern folche 

Gewähr dafür bietet, daß die ihnen verlichene Freiheit, denjelben auch unangetaftet bleiben 

ol. Daß die Gräfin fich verpflichtet feinem Lehensmann die Belchnung zu geben, er 

hätte denn vorher die Frreiheitsurfunde der Stadt Luxemburg beidiworen, und daß 

diefe felben Yehensmänner, durch diejen Eid fi) verpflichten ihren Lehensherrn zur 

Beobadjtung der Freiheitsurhinde anzubalten, wäre unbegreiflich, wenn Erinefinde den 

Yuremburger Bürgern diefen Freibeitsbrief ganz aus eigenem Antricb gegeben hätte; 

eine gratiofe Schenkung pflegt man nicht mit folchen Gewährteiftungen zu umgeben 

und ficher zu ſtellen. Schon oben ift daranf bingewiefen worden, dat Ermeſinde fich 

ansdrüdliche die ihr von den Yurembnurger Bürgern zu leitenden Pieferungen von 

diejen bewilligen läßt. Adjtet man ferner auf die Worte der Einleitung „paci et 

quieti burgensium nostrorum im Yıryemburg providere satagentes“ „beitrebt Deu 

Frieden und die Kuhe der Yuremburger Büroer zu ſichern.“ Berüdfichtigt man 
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1200 vier und vierzig, im Monat 
Auguſt. 

Im Jahre 1246 iſt wohlgemelte Gräfin, nachdem Sie ungeſähr ſechzig 
Jahre gelebt, geſtorben und im Kloſter zu Bardenbourg, welches ſie 
fundierte, begraben worden. 

Fortſetzung folgt.) 

—— 

Das Erzlied. 

Dom Erze ſtrotzen unſre Berge, 

Im Erze ſtanden unſre Wiegen; 

Dort harren auch der Alten Särge 

Und werden unfre Keichen liegen. 

Das Herz von Erz, den Muth von Eifen, 

So foll man Eicher Söhne preifen ! 

Und feft wie Erz ift auch der Glauben, 

Den wir von unfern Dätern erben, 

Kein Feind auf Erden kann ibn rauben, 

Katbolifch leben wir und fterben. 

Ja, diefes Loſungswort ift erzen, 

Es iſt aepräat im Efcher Herzen. 

So haben es vor hundert Jahren 

Bewiejen unfre Eſcher Ahnen, 

Als fie vor Sanscülottenichaaren 

Sich ftellten zu des „Löwen“ Fahnen. 

Mit Gut und Blut — für Gott und Herricher — 

Wie erzaegoffen ftebn die Eicher! 

N. L&onardy. 

ferner, daß 1288 eine Empörung der Bürger in Luxemburg ausbrad, die jolche Di: 

menfionen annahm, daß die Gräfin Beatrir und ihr Sohn aus der Stadt flüchten 

mußten, fo dürfte es nicht gewagt erfcheinen, die Berleihung der Freiheitsurkunde an 

die Stadt Luxemburg auf eine ähnliche Bewegung zurüdzuführen. Faſt diefelben 

Gründe Fönnte man anf die Urfache der Ertheilung der Freiheit an Echternach amven: 

den, und fo hätte man denn auch eine Erklärung der Anomalie, daß Ermefinde, ſchon 

acht Jahr vor Yırremburg, dev Stadt Gchternach einen Freiheitsbrief ausftellt. in 

Bergleich der FFreiheitsbriefe für Diedenhofen, Marville umd Grevenmacher mit denen 

für Yuremburg und Echternach muß obige Annahme nod) bekräftigen. 
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Rezenſion. 

Vergißmeinnicht. Novene für die Armen Seelen, von N. Leonardy, 
Pfarrer von St Kunigundis in laufen (Luxemburg). Zweite Auflage. 

Mit oberhirtlicher Druckgenehmigung. Negensburg, Rom und New-P)ork, 

Drud und Berlag von Friedrihd Puſtet. 190). — (Mit einen fchönen 

Titelſtahlſtich und 14 Holzichnitten [Stationsbilder]). Preis: In jchön 

gepreßter Leinwand mit Mothichnitt eingebunden : TD Pfennige. Zu haben 

in Luxemburg bei allen Buchhändlern. 

Wirklich und wahrhaftig, ein recht nettes, allerliebftes Büchlein, nicht allein aus: 

wendig, fondern, was die Hauptſache it, auch inwendig. Schyn manches Geberbuch zum 

Troſte der arınen Seelen babe ich unter den Händen gehabt; aber noch feines, welches 

mir fo qut gefallen hätte, als eben das vorliegende. Was mich beim Du chleſen desielben 

ganz befonders angeiprochen hat, das ift die Schöne, flichende und dabei doch fo popu- 

läre, herzliche Sprache des Verfaſſers. Meifterbaft bat derjelbe es veritanden, die, faſt 

möchte ich jagen: geist: und berzlofe Daritellungsweiie jo mancher Geberbücherichrerber 

zu vermeiden. So ift denn dieſes „ ergißmeinnicht“ in der That ein frifch 

duftendes Blümlein, gepflanzt, zum Andenken an die lieben Berftorbenen, in’s Herz 

eines jeden katholifchen Leſers, der noch nich: alles Gefübles und Mitleidens für die 

arınen leidenden Seelen im Fegfeuner vertuftig gegangen ift. O ja, wenn wir Leber: 

lebende doc) recht oft, ja fogar öfters des Tages hindurch, des ſchönen Sprüchleins 

gedädhten, weldes als Motto auf dem Xitelblatte figurirt, dann würden wir 

gewiß feinen einzigen Tag vorübergeben laſſen, ohne in innigem Gebete unſerer 

Hingeichiedenen zu gedenken. Diejes :prüchlein lautet: 

„Was ihr ſeid, das waren wir; 

„Was wır find, das werdet ihr!“ 

Eine paffendere Anleitung der theuern Todten zu gedenken und für deren Befrei— 

ung aus dem Heinigungsorte dem Allgütigen und Allbarmberzigen unfer Bitten und 

‚leben darzubringen, als fie uns. dev hochwürdige Herr Berfaffer in dieſem Büchlein 

bietet, wüßten wir in der bedeutenden „Allerfeelen-tittevatur” kaum zu finden, wenn 

wir abichen von dem ebenfalls äußerft empfehlenswertben Buche „Zroft der armen 

Seelen“ von Adermann. Wie diefer Autor, fo hat ce’ aud; Herr Leonardy veritanden, 

durch Sehr paffend gewählte Beifpiele jeinen Belehrungen den trodenen, nichtsſagenden 

Zon zu benchmen und felben eine vecht gefällige, zum Herzen iprechende Form zu geben. 

Die „Novene“ (oder neuntägige Andacht) zum Nuten und Troſt der armen 

Seelen im FFegfeuer, welche den bauptiächlichiten Theil des Büchleins ausmacht (das 

war ja auch eben die Abſicht des Berfalfers), ift mit einer glühenden Begeifterung 

gefchrieben. Man empfindet, beim Durchlefen derfelben, daß fie „aus dm Herzen“ 

des Schreiber gefloffen ift. Ganz beionders haben uns angemutbet die finnige Dar- 

ftellungsweife für den erften umd dritten Tag: „Das große Werk der Barmherzigkeit“ 

und „das Baterumjer der armen Zeelen.” Darin werden in äußerft zutveffender 

Weife die fteben Werte der leiblihen Barmberzigleit und die fieben Bitten des -Baterunfers 

erflärt und der fromme Beter angewieien, wie und in welcher Weife er zum Heile 

der armen Feidenden Seelen diejelben im Werke betbätigen vesp. abbeten möge. Auch 

die übrigen Andachtsübungen fir die folgenden Tage find recht pafjend ausgewählt 

und auseinandergeießt. Die Aufichriften derielben mögen genügen, um die Wahrheit 
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meiner Worte zu bewerfen: Die Sehnſucht der armen Seelen nadı dem Himmel; — 

die vergeffenen Toten; — die heilige Mefle für die armen Seelen; — Maria ımd 

die armen Seelen; — Abläffe für die armen Seelen; — die Dankbarkeit der armen 

Seelen und endlich: Auf den Gräbern. 

Auf diefe „Novene* folgt dann der Kreuzweg für die armen Seelen.“ Es find 

dies, im Grunde genommen, die althergewwohnten Franzisfanerftationsgebete, wie felbe 

uns von unfern Urureltern übertommen find, aber in neuem Gewande ausitaffiert, 

wobei denn felbe auch ftets auf die armen Seelen angewendet werden. Offen muß id) 

geftehen, daß diefes moderne Zuſtutzen althergebrachter und altehrwürdiger Gebetsformeln 

mir nicht bebagt. Lieber hätte ich gefeben, wenn der geehrte Herr Berfafler die 

Stationsgebete einfach in der gewohnten Sprachweiſe reproduziert hätte. Um felbe aber 

auch feinem beabfichtigten Zwecke dienftbar zu machen, hätte id), an feiner Ste“e, hinter 

jeder „Beherzigung“ einen oder den andern auf die armen Seelen paffenden Zuſatz 

hinzugefügt. 

Ganz gut find aus der Menge der firdhlichen Gebete dann die folgenden ausge- 

ſucht: Meßandacht, Beichtandacdht, Kommunionandacht, fowie die Mutter-Gottes: und 

die Allerheiligen-Litanei. Sodann möchten wir noch erwähnen folgende Gebete für 

die Berftorbenen: Für Vater, Mutter, Gefchwilter, Gatte (Gattin), Kinder, Verwandte, 

Freunde und Wohithäter, Sowie für die Seeiforger. O wie ſpricht der Verfaſſer fo wahr, 

in Bezug auf lettere, dort, wo er in dem „Bitte um ein Aimofen“ überichriebenen 

Gedichte welches er an die Spitze feines Büchleins geftellt hat, folgendermaßen fic äußert: 

„Brieftergräber dedt das Gras 

„Und die Beter weilen felten — 

„Bäume, deren Frucht man las 

„Die nun modernd nichts mehr gelten“. 

Von den übrigen Gebeten wollen wir noch ganz vorzüglich hervorheben das „Gebet 

für alle, welche auf dem Gottesader ruhen“ und das „VBergißmeinnicht vom Grabe der 

Mutter, für Jünglinge und Jungfrauen in der Fremde.“ 

Kurz umd gut: Das Büchlein iſt ein goldenes Büchlein und wünſchten wir, daß 

es in wenigftens zweimal bunderttaufend GEremplaren fchon allein im Luxemburger 

Lande verbreitet und täglich von jedem Bewohner unſers theuern Baterlandes gebraucht 

würde zum Nugen und Frommen aller Abgeftorbenen und zum Segen für ale Hin: 

terbliebenen. Belonders aber wünfchten wir, daß es feinen Jüngling und feine Jungfrau, 

fein Kind und feinen Ermwachienen gäbe, dem die Heine Ausgabe für ein fo gutes, ein 

fo fchönes, ein jo nügliches Büchlein zu groß wäre. Zu einem St. Nikolaus-, Weib- 

nachts⸗, Neujahrstags: oder Namenstags-Geichent würde dasfelbe ſich ganz beionders 

eigenen. Auch den Prieftern wird es bei Ausarbeitung von Allerfeelenpredigten ausge 

zeichnete Dienfte zu leiten, berufen fein. Uebrigens dient der Umftand, daß feit 1893 

(Datum der erften Auflage) in Deutichland allein, taufend Eremplare abgefegt worden 

find, dem Büchlein am beiten zur Empfehlung. 

Zitterarifche Hovitäten. 

Grob Jakob. Die Erwerbung der Yueilinburhue durch Graf Siegfried und die darüber 

errichtete Urkunde. (Sonder-Abdrud aus „Ons Hemecht*, Organ des 
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Vereins für Yuremburger Geſchichte, Literatur und Kunft). Yuremburg. 

RB. Worrd-Mertens, 1900. (Mit einer Tafel in Lichtdrud). 

Kohn .T. Charles. La eulture de la vigne ct la fabrieation des vins dans le 

Luxembourg. P. Worr6-Mertens. 1900. 

Luxemburger Marienkalender für das Jahr 11. (Gegr. von Dr. 3. B. Fal— 

lize.) Fünfundzwanzigiter Jahrgang. Yuremburg. St. Baulus-Gefellichaft. 

Mit vielen Bildern und Holzichnitten. 

Leonardy N. Vergißmeinnicht. Novene für die Armen Seelen. Zweite Auflage. Mit 
oberhirtlicher Drucgenebmigung. Regensburg, Kom umd New-Hork. 

Friedrich Puftet. 900. — Mit einem Titelftablftihe und 14 Holzichnitten. 

Question miniere (La) dans le bassin de Differdange. Luxembourg. P. Worre- 

Mertens. 1900. Avec 4 planches dans le texte. 
Dr. Schmitz Jacob. Thiofrids Leben des heiligen Willibrord. Aus dem vateiniſchen. 

Yuremburg. P. Worre:Mertens. 1900. (Separat-Abdruck aus „Ons Hé- 

ineeht“, 1899 und 1900). 

Woerl Leo. Woerl's Reiſehandbücher. Führer durch Stadt und Yand Yuremburg. 

Dit Stadtplan, Illuſtrationen und Karte des Großherzogtums. IV. Aut 

lage. Yeipzig. Woerl's Reiſebücherverlag. Drud von Leo Woerl. (Ohne 

Datum.) (Mit einer Eifenbahnfarte.) 

Dr. Zettinger Joseph. Die Berichte über Rompilger aus dem Frantenreiche bis 

zum Jahre 800. Differtation zur Erlangung der Doltorwürde von der 

pbilojophifchen Fakultät der Umniverfität Freiburg in der Schweiz. Nom. 

F. Euggiani. 1900. (Elftes Supplementheft der Römiſchen Quartal— 

fchrift für chriſtl. Alterthumskunde und für Hirchengeichichte.) 

— — Gi 6 40 —— — 

594 & 



ee 

Se 

Aulaltsv erzeich niß. 

J. Vereinsſachen. — Geſchäftliches. 

Aus dem Sitzungsbericht der Hauptverſammlung des Vereins vom 14. Dezember 

1899. . . . Be a ae ae ar en ee Aa A 

Anu „Ons H&mecht* eingefanbte Bücher. ra et 6 

II. Geſchichtliches. 
Thiofrids Leben des heiligen Willibrord. Aus dem Yateinifchen. (Fortſetzung und 

BERUHEN: 2 3 ee ee ar ih 6 
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Kurzer und ſchlichter Bericht und Beichreibung des Haufes, Schloffes und Yan 

des Yuremburg ſammt deſſen Fürften und Herren Uriprung und Herkom— 

men was fih auch bei deren Negierung im gemelten und anderen ihren 

Yandichaften verlaufen und zugetvagen. . 22 u 

Sigifridus eriter Graf zu Quremburg. .  . .4, 89 

Ergänzungen und Berichtigungen zur Reihenfolge * Senke rafen. . 270 

Zweiter Graf zu Luxemburg. 274 
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Der bi. Willibvord als Kirchenpatron. . . te he ar a 
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Einleitung. . . 62 

$ 1. Die erite Einrihrung ber franzöfifchen Verwaltung i um Enrentktitger Dane. 70 

$ 2. Der Aufruf der Bezirfs-Berwaltung der ehemaligen Provinz Puremburg. 109 

$ 3. Die Uebergabe der Zeitung Yuremburg an die Nepublit und dev Abzug 

der öffentlichen Beſatung. 4141114 
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$ 4. Errichtung des FFreiheitsbaumes in Luremburg. ae ee 

Geſchichte des Dorfes und der Herrichaft Oberwampad. . . . . 133, 175, 

Schimpach und Niederwanpad). 

Geſchichtlicher Rückblick auf die im Grofherzagthum Sugemburg bisher — 

nen Zeitungen und Zeitſchriften. 

XXXVII. Luremburger Wort für Wahrheit und Hecht. 146, 207, 257, 433, 497, 

Heiratbsfontract vom Jahre 1735. 

Die Männer: und \ünglingscongregation genannt Marianifche Sodalirät in — 

Stadt Vianden unter dem Titel: Himmelfahrt Darik. . . 183, 216, 

Feſtlied zur Freier des hundertjährigen Jubiläums der Marianiſchen Sodalität 

zu Bianden. 

Der römmfche Fund bei Sonsdorf. 
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Biograpbifche Notizen zur Geſchichte der Stadt Bianden. 

I. Die Dechanten von Vianden. 1802— 1900, 

1. (1783) - 1802 — 1808. Schlim Franzistus.. 

2. 1808-1811. Schwartz Andreas, 

3. 1811— 1815. Molitor Franz Konftantin. 

4 1815—1824. Beder Johann Peter. 

5. 1824— 1842, Doener Heinrid. 

6. 1842— 1854. Fried n Da bias.. 

T. 1855 — 1869. Conzemius Michel. 

8. 1869— 1876. Colles Johannes Baptift. re ver rer 

9. 1876— heute (100.) Adehm Johann. 284, 

II. Bikare und Kapläne von Bianden . 

A. Schloffapläne. 

B. Vitare. 1849— 1900, 

©. Kapläne von Biwels (Bianden) ISTI- 1888 , 

III. Biſchöfe aus Bianden. VV —— 

1. Raucherius oder Ratherius von Blanden 7974. 

2. Gottfried von Bianden, Erzbiichof von Trier. 1125 — 1128. . 

3. Heinrid von Bianden, Biſchof von Ltrecht. 1250-1307 . 

4. Johann von Vianden, geftorben 1366. . 

IV. Weltgeiftlihe aus Banden . Be ana, ah a ee 

V. stloftergeiftliche aus Bianden. . 22 BO, 

VI. Kloſterfrauen aus Bianden. 

VII. Bertreter des Kantons Vianden. ee ea 

A. Mitglied der Provinzialftände unter dev holländischen Hegierung. 

18161831. 

B. Mitglied der Deputirten der Bropinzialflände unter der bien 

Herrichaft. 1831— 1836. j 

C, Mitglied des Provinzialratbes unter der b. igiſchen Herrſchaft. 1836— 

1839. 

D. Mitalieder der Abgeordneten: Kammer. . 18121900 . 

VIII. Der einzige Inhaber des Majorates von Vianden. 1810—1812. 

IX. Bürgermeifter dev Stadt Vianden . — 

A. Rentmeiſter der Stadt Vianden. 1487--1793. 

Antereffantes Gedicht von Michel Wunderlich. u | 
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Aus älteren Zeiten. 
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